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Eme Ubersichi fiber die

Proxis und Legitimafion
Von Bevélkerungspoli’rik
gegen die Menschen in

der '3.Well'

Von Michaela Schuh

as: 'Aufz‘ahlung der Ursachcn von

errsc‘e’hlscher Zerslérung rangicrt in der

Oben- Widen Propaganda cine ganz

GlobalgngaPc “zu vielc” Menschcn.

ringend Cvelkerungspolitik sei deshalb

um die
"OUg- Der Diskurs, der sieh

V0“ BesfiiThema (lrelitZ (und die Praxns

11nd ch

0
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Um diesem Ansprueh gereehtwerden

zu kennen, muB Bevfilkerungspolitik
die Menschen erst mal sortiereu and

bewerten: nach Alter. Geschlecht,

sozialem Status usw. Mafistab der

Bewertung ist - in unseter Gesellschaft

- der Beitrag eines Menschen zum

Funktinnieren und zur Aufreehter-

haltung des herrschenden Systems. Das

Sortieren und Bewerten is: einfach;

schwieriger wird es fiir Bevfilkerungs-

politiker, Methoden und Instrumente

zu finden, die die Bevfilkerungsent—
wicklung in gewfinschtem Sinne beein—

flussen. Um es mal zu verdeutliehen: es

wfireeinfach,wennsieeineBevélkemng
aus der Tieflciihltruhe zusammensetzen

kennte, also je naeh Notwendigkeit
Menschen bestimmten Alters Oder

Geschleehts oder sonstiger Kriterien

auflauen kennten. Jedenfalls mfiBten

die Bevfilkerungspofitikerdannnurnoeh
ihre Statistiken fiihren und ausreehnen,
welche Menschen sich gerade lohnen

und welche nieht. Der Griff in die

Tieflcfihltruhe ist zwar eine zuweilen

offen formulierte Utopie von Bevfilke-

rungspolitikem, aber immer noch sind

es schlieBlich die Frauen, diedie Kinder

kriegen. Bevfilkerungspolitik muB also

Techniken entwickeln, die darauf hin-

auslaufen, daB die in ihrem Sinne “rich-

Ligen” Frauen die “richtigen” Kinder

bekommen.
.

‘

Aus diescr Aufgabenstellung, die sich

Bevélkerungspolitiker geben, spricht
erstens grundsfitzlich und pn'nzipiell ein

Herrschaftsanspruch, weil Mensehen als

“Humankapital” Oder als eine “Natur-

ressource Arbeitskraft” bewertet wer-

den. Zweitens ist der Bliekwinkel von

Bevélkerungspolilikem grunds'atzlich
und prinzipiell ein sexistischer: Denn

immer wird eine staatliche Rationalitat,
eine staatliehe ZweckméiBigkeit hin-

sichtlich des .Kinderkiiegens fiber eine

individuelle und subjektive Entschei—

dung von Frauen gestellL

Der Anspruch,dieZusammensetzung
und die Zahl einer Bevfilkerung zu

steuem und zu planen, ist historich

gesehen nicht neu. Eigemlich spiegelt
er ja auch nur einen anderen Ansprneh:
néimlich den, einen Markt von Arbeits-

krafl zu regulieren und zu organisieren.
Dieser isl schon seit 500 Jahren nicht

mehrnuraufnationaler Ebene zu sehen,
sondem ist - wie der Markt vielerWaren
— ein Wellmarkt.

SF 3/94 [3]



Methoden und

lnstrumenle von

Bevfilkerungspolitik

Es gibt eine ganze Palette von Met—

hnden Lmd Instrumenten von Bevtjl-

kerungspelitik, die van uffener brutaler

Gewalt his hin zur “sanften” Gewalt in

Form tier Normalisierung und Nor-

mierung von Kinderkriegen und

Schwangerschaftreichen. Sie verbinden

sich allemitderGewaltder Verhéiimisse

selbst.

Einige Beispiele kfinnen das‘ verdeut-

lichen:

I. Offene und direkte Gewalt wird

durcthangssterilisationen undZwang
zur Verhiitung (2.3. indem eine Hor-

monspritze als Impfung gegen eine

Krankheit ausgegeben wird) ausgeiibt.
Zwangssterilisationen werden 0ft ohne

Wissen tier Frauen z.B. bei Kaiser~

schnitt-Entbindungen durehgefiihrt.
Einige Zahlen aus Brasilien, we seit

Ende der 70er Jahre Frauen massiv

gegen diese Praxis protestieren, ver‘

deutlichen dies: hier kommen (je nach

Gegend) 40 bis 50 Frozen: der Kinder

mit Kaisemchnitt zur Welt (zum Ver-

gleich: in Westeuropa unter 10%). Rand

50% alIer Frauen im gebfirfzih igen Alter

und 80% der schwaxzen Frauen sind

naeh Angaben der Frauenorganisation
REDEH sterilisiert (die offiziellen An-

gaben sind nur unwesentlich niedriger).
Planméiflig wird auch in Puerto Rico,

einer Quasi—Kolonie der USA, ste-

rilisiert. Hier hat die USA in einem 30g.
Plan 2020 die Zukunft Puerto Rims fur
die nfichsten 30 Iahre umrissen. Puerto

'

Rico 5011 515 militfirischer Stiitzpunkt
der USA erhalten bleiben und als

ProduktionssLandon fiir Eisenerzabbau
und Stahlverarbeitung ausgeweitet
werden. Die USA hat die Inset in ver-

schiedene wirtschaftliche Regimen
aufgeteilt festgeschrieben, wieviele

Menschen don Ieben sollen. 1hr Er-

gebnis: bis zum Jahr 2020 sell die

Bevélkemng van derzeit 4 Millionen

Menschen auf 1,5 Millionen Menschen

rednziert werden. Schon heute gibt es

Orte, in denen seit Jahren kein Kind

mehrgeboren wurde - nicht weii Frauen

fiir sieh emschieden Mitten, kein Kind

zu bekommen. sondern weil sie

zwangssterilisiertwurden. Anzumerken
ist noch, (133 in Puerto Rico eine Ste.

rilisation das einzig kostenlose Verliii—

tungsmittel fiir Frauen int.

[4] SF 3/94
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Eine verdecktere Form van Gewalt
wird in den beviilkemngspoiitisehen
Programmen praktiziert, die mit 50g.
finanziellen Anreizen arbeiten we also

Verhiitung Oder Sterilisatiun finanziell

prfimiert werden. Unter Armutsbedirb

gungen sind solchePriimienErpressung
und Gewalt, zumal die betroffenen
Frauen oft fiber die Art und Weise und
die Folgen eines Eingriffs nieht artf—

gekliirt werden.

Ein Beispiel fur solche “f‘manziellen

Anreize” ist Bangladesh. E3 is: fair uns

sehr interessant, weii die BRD an der

Konzeption,Planungund Durehffihrung
des Programme wesentlich beteiligt ist.

Frauen, die sich sterilisieren lessen,
erlial ten hiereinen Sari und einePrfimie,
die einem durehschnittlichen Lohn von

etwa 6 bis 7 Wochen entspricht. Aber

nichtnurdieFrauen, die sich sterilisieren

lassen, auch die Wtarbeiterlnnen der

Familienplanungsprogramme erhalten

einePrfimie, wenn siecineFrau zu einer

Sterilisation Oder zum Einsetzen einer

Spirale fiberreden. Und schlieBlich

bekommt auch der Amt eine “Bauch~

priimie”. Was disses Prfimiensystem in
der Praxis heiBen kann, wurde 1984
nach einer groBen FIutkatastrophe
deutlich. Hier lag die Verteilung der

Lebensmittel-Hilfspakete (die van der
BRD verschickt worden waren)m den
Handen derlokalen Familienpianer, die
die Pakete aber nur dann an Frauen

weitergaben, wenn diese sich bereit
erklilrten, sich sterilisieren zu lessen -

die Familienplaner onlten an der

Verteilung der Pakete gut verdienen.

Solche “finnnziellen Anti
_

oft in entwicklungnpnlitisch‘
'

eingebunden.nB. unter dem

“Dorfentwicklung”. anirdtlaa .

von einer Organisation ein nenerDf.

brunnen gebaul - allerdings mu damn,
wenn so und so viele Frauen Verhii—

tungsmittel nehme'u. 1
Ein anderes Stiehwert mit fort-

schrittlichem Manteichett 81ml timer

tinder vermarktet
(

1115113 12113568 Zeit-
g; 1 :11qu 51% die Summe

um die der Kauftier Berke! ml»
war, zuruckerstntten113315 515

“multita-mensschaffende Mai name" Zu
zeieltnen ist n:
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idling]? Werbestrategie, bei denen

Kan
r

nnen von Verhiitungsmitteln
_

en fur Rock-Konzerte zum halben
ens erhalten.

Virgamfum dabei mitdenken, daB der

Regelu ‘VOH Verht‘jtungsmitteln in der

Sondc
"IC'hl durch Arztlnnen erfolgt,

ZiniSC?’ l6 ‘nach Priiparat, iiber medi-

bei dc Vellig ungeschulte Leute (2.8.

Heifer]; Pille ) Oder “angelernte”

James]
ncn, cllc

nur wissen, wie ein 5-

Cine S _mplantat in den Arm gespritzt,

O“mlmsflk‘:eingesetzt oder eine Drei-

es ist 73‘ b21100 ycrabreicht wird. Und

diziniesh
rucksrchugen, daB eine me-

”Blend
6

Betreuung bei cventuell auf—

nieht Vin Nebenwrrkungen zumeist

hClTsch
rgesehen (und oft untcr den

nichtm‘inan Bedmgungen praktisch

M' 0811911) lSl.

gcgeli: :11 dlesen Formen der Gewalt

Cinewcigmcp geht ebcn immer noch

die Sich d

re

ember: Die Gewaltnéimlich,

gCStellt urChdierArtderzurVerfiigung
Kérpcr Cd“ Verhu‘tungsmittel in die

Verhijtu
cr

Frauen hincin verlagerL

fassun I(llgsmittel sollen nach Auf—

Fraucng ff Familienplaner von den

konlIolfimoghchSL gar nicht selbst zu

“6an Steer? sent. Entsprechcnd werden

Mona: rt lsauonen die Spirale, Drei-

STSprltze und seit neuestem NOR-

Implantatfavortsxen. (Norplant ist ein
,das m den Arm gesetzt wird

Und fiber 3 b2 .

mene abgibL)
W. 5 Jahre hmweg Hor-

Die medjzinische Von und Naehsorge

ist ffirdie meisten Frauen in den Landem

der 3.Welt nichtausreiehend, was umso

schwererwiegt, alsdieNebenwirkungen

der Verhfitungsmittel selbst grfiBer sind

als dies fiir uns Europaerinnen gilt (u.a.

auch deshalb, weil die Dosierungen bei

den hormonellen Verhiitungsmitteln
wesentlich hiiher sind als bier).

Soweit ein kurzer Uberblick fiber die

gfingigen Methoden und Instrumente

von Geburtenpolitik in Landem der

3.Welt. Es ist deutlich geworden, fiber

welches Gewaltpotential Bevnlken

ungspolitik verfiigt. Sieist sexistisch,

auch wenn sie mitunter mit dem Are

gument hantiert, sie wfirde dem Wunsch

der Frauen naeh weniger Kindem ent-

gegenkommen. Denn ihr MaBstab ist

nichtder subjektiveWunsch einerFrau,

Kinder zu bekommen Oder keine, ihr

MaBstab ist einzig und allein die staat-

liche Planvorgabe, wieviele Kinder ge-

boren werden sullen.

In der Tat batten viele Frauen in

L'zindem der 3.Welt gerne weniger

Kinder. Das belegen alleine die honen

Abtreibungszahlen. So sind 2.13. in

Lateinamerika die Folgen einer Ab-

treibung die Todesursache Nummer

Eins bei Frauen im Alter won 15 bis 39

Jahren. Gleichzeitig sind auch die

gesundheitlichen Gefahrdungen durch

Schwangersehaftund Stillen bei Frauen

news
'

myggnusnflgkl

Gum Kinder —-

schlechte Kinder?

Die Deutschen bekommen zu wenig Babies —die Renter:

sind in Gefahr. Die Afrikaner bekummen zu viele Babies

-— Hungerkataetrophen sind die Falga. Bevfilkerungspo-

litik, das hei Bl: Weifle Kindersind gut (Abtreibnng verbo~

ten), schwarze Kinder sind schlecht (Verhiimng int

Entwicklungshilfe).

Conny Schlebusch: EEVGLKERUNGSPOLITIK

Band I (Heft 49): Hunger dutch Uberbeviillrerung?

Band II (Heft 50): Gcburtenkontrolle als Entwick-

lungshilfc

Dritte-Welt-Laden Losheim: RASSISMUS (Heft 45)

Was ist Rassismus? Gibt es fiberhaupt -Rassen“?

Europa schlieBt die Morten. Rassismus in Kinder- und

Jugendbfiehern. Wohin treibt das Doitschtum?

Jed ~

33 Heft 4,—— DM. SONDERANGEBOT: 3 Hefte 10 DM.
(Heft 45 / 49 / 5%. 3:31. Porto)

Ma '

wlag, Schweffelstr. 6, 24118 Kiel, Fax 0431/ 57 7a 56

Ix

in Landern der 3.Welt noeh wesentlieh

grfifier als in den Metropolen.
Aber das alleine zu sehen, ergabe ein

schrages Bild: Frauen entscheiden sich

aus den vielfaltigsten Grunden fiir Oder

gegen ein Kind. Eine Schwangersehaft
kann schwerwiegende gesundheitiiehe

Folgen haben — aber ein Kind kann

trotzdem gewiinscht werden. Und viel-

leicht kennen aueh materielle Faktoren

die Entseheidung beeinflussen. Kinder

sind oft die einzige Alterssicherung.
Kinder kennen auch eine notwendige
Arbeitskraft sein und das Uberleben der

Familie mit absiehern. Aueh soziale

Faktorenbeeinflussen das Interesseoder

Desinteresse an Kindem (Frauenrolle;
Freiraume, die sich Frauen erkampft
haben usw.).

_

Dies sind sicherlich noch langst nicht

alle Faktoren, die in der Entscheidung
fibers Kinderkriegen eine Rolle spielen.
Von biographischen Erfahrungen einer

jeden Frau, vom “subjektiven Moment”

und von Eigensinn war noch gar nicht

die Rede....

Geht es um “Bevfilkerungspolitik”,
haben wir uns daran gewtihnt, von all

diesen subjektiven Faktoren zu ab—

strahieren and schliehtvon“denFrauen”

zu reden. Vor allem von “den Frauen in

der 3.Welt”. Wir differenzieren weder

zwischen den unterschiedliehen Bio-

graphien noeh zwischen den unter-

schiedlichen Lebenssituationen dieser

Frauen. Wir fragen nicht; welchen

sozialen Status sie haben, ob sie auf

dem Land Oder in einer Stadt wohnen,
Oder welchen politischen Hintergrnnd
sie haben und wir tun so, als ob die

Lebenssituation einer chinesischen
Bauerin der einer afrikanischen Sub-

sistenzarbeiterin Oder der einer Lohn-

arbeiten'n in Mittelamerika die gleiche
'

sei. Das Interesse oder das Desinteresse

an Kindern gibt es aber nicht - und die

Forderung nach Selbstbestimmung aller

Frauen 1213: sich auch nichtalleinedutch

die Verfiigbarkeit von Verhiitungs-
mitteln realisieren. Die Verftigbarkeit
von Verhfitungsmitteln und das Reeht

auf Abtreibung sind zwar Grundvor-

aussetzungen fiir ein Selbstbestim~

mungsrechtvon Frauen in allenLandem

dieserWelt. FiireineSelbstbestimmung
fibers Kinderkriegen sind aber auch

6konomische, soziale und politische
Veréinderungen unerlaBlich.

Soweit zu dem Einwand, Bevelke-

.

rungspolitik hatte auch ihr Gates, weil

SF 3/94 [5]
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ja auch Frauen in der 3.Welt geme

weniger Kinder hiitlen.

Legitimafionsmusher

Ich kommejetzt zum letzten Teil meines

Vomags, nfimiich zu den Argumenten.
mit denen Bevdikerungspoiitiker
versuehen,ihrePoIitikzureehtfertigen.
Diese Diskurse legitimieren nichi: nut

die gegen die Frauen gerichtete Gewalt,
sondem sie codieren das ganze Ver-

hfilmis zu sag. 3.Welt.

Wenn Bevdlkemngspolitiker fiber die

Weltbevfiikerung reden, ist ihr Aus-

gangspnnkt erst mal ein Katasimpheno
szenarinm, in dem “wit" als Bedrohte

dastehen. “fiberbevtilkert” sei die Welt,

“Bevdikerungsschwemmen" nnd “~

fluten” and “-expiosionen" bedrohen

unseten Reiehtnm. “Wuehemde Stéidte”

wfirden “sozialen Sprengstoff” be—

deuten,dersog.Nord-Sfid—Konfiiktsieh
dramatiseh verschéirfen, Fliichtlinge
wfirden die Festung Europa stiinnen...

“Wobltfitige”Argumentesindbisweilen
aueh zu heren: Z.B. dann, wenn das

“Leid zu leben” angefiihn wird, um den

Mord zu lechtfertigen. So Hoimar v.

Dithfurt: “Auch heute werden wieder

40.000 Kinder sterben - alle zwei

Sekunden eines. Sie verhungem...
Furehtbar? Vie] sehlimmer: Wenndiese
Kinder NICHT stiirben, wenn sie

NIGHT in den Armen ihrer Miiuer

verhungerten, wenn sie etwa fiber—

lebten and gar erwaehsen warden, um

selbst Kinder zu haben, dann ware die

Katasu'ophe noeh weitans grdfler." Er

fordert Bevdlkerungspolitik ais Mittel

gegen den “qualvoilen Hungertod Oder

das gewaitsame Ende in den Schrecken

der dann bevorstehenden Verteiiungs—
kfimpfe” (zit. n. Ema Pfeiffer: Gebur-

tenkonn'olle. In: kaele/Pauritsch/List:
Kindermachen. Wien 1988) In fihnlieher

Weise wurde aueh innerhalb der WHO

debattiert, ob es eigentlieh sinnvoli sei,
weiterhin eine medizinische Direklhilfe

fiirverhungernde Kinder zu finanzieren

ode: oh man die Kindern nieht — was

mache ffir humaner erachten - gleich
verhungem lassen sollte.

In der Regei kreisen jedoch die Ver-

suche znr Legitimation von Bevel—

kerungspoiitik heme um 2 Aspekte. Der

erste lautet: ‘Das Bevfilkemngswachs—
tum verhindert Entwiekiung und fiihrt

zu Annut. Die Regierungen miissen fiir

die wachsende Bevdikemng Investi-

[6] SF 3/94

tionen tiitigen, also mehr Sehulen Oder

Gefiingnisse bauen und haben dann kein

Geldmehr. um eine gezielteWimchafts-

fdrderung zn betreiben. Die Folge is:

zunehmende Verannung.’
Dazu die Bundesregiemng: “Gerade

in den firmsten Liindem miissen immer

mehrNailrungsminel, Ausbildungs— und

Arbeitspléitze, Ge ndheitseinrieh»

tungen, Schulen un Wohnungen zur

Verffigunggestellt den,Bedfirfnisse,
welchesehon heme htmehrbefriedigt
werden kdnnen. anderen Liindem

wird mil Miihe iehter wirtschaft-

licher und sozi Fortsehritt 1mm

Bevfilkerungsw slum wieder auf—

gezehrt.” (Fer onzept Bevfilke-

rungspolitik und milienpianung von

1991). Die ZEIT ii rselzte das in eine

‘

eeeeefefw
vet?"

fwd-r

versiandlichere Spreeh 16 Men-
schen fressen den Fm

'

‘

Aueh die WA feed we‘ll-bevdlkemngsberiehtlggi y

:

lienplanung. Untenn Snitch ,kiiinne W‘i 1

gespan werden‘ (Diese Reehnung is:
analog zn der, die ein Freiherr vnn
Stackelberg fin: die BED anstellte; Nur
ging ea diesem nieht um Kinder im
allgemeinen, sondern um Kindermit
Behinderungen. Auf der anderen Seiic
der Rechnnng ging es nieht um F‘ -

milienplanung, enridem um eine fig
eixendeckende humangenetisehe Bern-
lung. Ffir diese Reehnnng bekam Stak-
keiberg damn Wang der 80er den .

Preis fiir Gesundheitsdkonnmie d, S

Bundesministers fiir‘ Arbeit and SO-
ziaies.) '

Die Argumentaiien, dag Bendike-
rungswachstum sei fin die Amid; vei-
antwordieh, unddie Unlerswliung;

diefinanziellen Ramadan-en V011 “3.Wel£ ’-

Lfindern warden saint and senders ‘n

sozialpolitische Leismngmmaim
zyfnisch ~ fi‘n die Armut is: in alierereter
Hmsichtdie hemehende Weiterdnuné,
diedie Ausbeumngder“3.Weli”~Lfinder
festsehreibt, verantwmtlieh. Wennfn
einem memetisehen Model! van dieeer
Ausbeutungsstrnkmr absnahien wirql,
wissen seibstdiegfingigen Wimehafti-
wmsensehafiier nieht mehr waiter:
hfichsi untersehiedlich sind die Mei—

nungen fiber den Znsammenhang vein

Bevfilkemngsdiehte, «zahl and 51:40:16-
mischen Potenzen einee uncles. Und
“rein theeretiseh” miiBte dam in each
die Armin in den Metropelen vermin
werden « schiiefiiich ist die

Bewi-kerungsdiehtehierin derHegel weeen -

iieh hdher ais inLfindern def "swat”.
Hinter dem wehiklwingenden Armi-

mem, man wane mittels V'Familien-
planung nur memntbekampfenwet-
birgt sich‘ reai nients, antlers ale an
Versueh der Abeehaffiing tier Arman
Nicht die Axmut, madam die Airmen
sullen abgeechaffewerden.‘

L

{

Derzweite Aspekt derLegitimiemng
ven Bevdikemngspolitik beziehtnich
anf die weltweite fiknlegisehe Zer-

stfinmg: auch hierfiir wird eine wacli-
sende Bevdlkerung veranmortlich ge-
maeht. Bin ESPRIT-Werbetext: “Dime
die UberbeveikemngMantel?!dieMeri-
sehen mitder NaturinHannonieleben”.

'

i



91:: FAZ formulicrl es ganz einfach:

d 3hr Mcnschen gleich mehr Schil—
en

_

REESE-met sind es nicht mchr die

bcnssmtlgnsbedmgungen und die “Le-

5kolo
e ,dlc als zentraicUrsachen der

gcmacghlSChen Zcrslorung ausfindig

ZWarFal:
werdcn. Manchmal werden

bcim R

ten anerkannt, 2.8. dcr, daB es

ini aubbaulan dcr Nalur in erster
C um Profmnlcressen ginge odcr

pelcr(liar Energic-vcrbrauch der Metro—

der in um cm Viclfachcs hoher ist als

dcm ailcncm
Land dcr “3.Wclt”. Nach-

Ahmerk
r

solcheecheinbar kritischcn

Worden
“"36“ pflichlbcwufit abgesPult

aufgcw Sflnd, Wird dann die Frags

SOlebc

0’ CHI Was 18!. denn, wenn alle

die We? WOUCn wrewir? Dann kollabierl

Risen- ZZWCIWegcsollcn dasProblem

mwelulc Motropolen miissen auf

Cssour
cchnologm setzen und ihrcn

logieemc‘fnverbrauch durch Techno—

11nd die Ecklung (und sonsl nichts) -

Grunge“
ndcr‘dcr 3.Wclt ihre Bevol—

Nun b
TCdUZICrcn.

solchcrpstjllldcll aich Vertreterlnnen

CWCisn SluOnemnemcrschrecklichen
SMmensl’

denn
.310 konnen dcn Zu-

rstom
ang zwrschen okologischer

gar n ichlzg
und .Bcvolkerungswachslum

wail dcr F80 cml‘aoh darslellen, eben

wic lcbc
aktor wre wird produzicrt,

immcr "_ (11.6 Menschcn zusammen”

CWCisnmllCInflchcn mijsste. Diese

Wellbcvgltlg
die selbst die UNFPA im

erd fibennemngsbcricht 91 zugibt -

Cincm ”

unschl m1t“Evidenzen” und

Suggestgesunden Menschenversland”.

Artikel‘fv verknilpfl 2.13. ein FAZ-

und .. .gesnnden Menschenversland"
..-. r:mnhche Erfahrbarkeil” von

SChcn :Vélkernng”; “Je mehr Men—

UmwélLeSngrbBer
ihr EinfluB auf die

allplun Cr. Beweis fiir diese Be-

Wicklun gllsl
1n

den moisten Ent-

bar.” 81
g5 fiflfiem srchlbar und riech-

isltlms “when “sehlechl” - {fir die

Armut” $8 nicht der “Geruch der

Violen M
‘1de der Geruch von zu

Disch fiir
enschen. Gleichermaflen ty-

2m Bev63:16 méglichen Publikalionen

SOZiale V Cmngsentwicklung ist, dais

lenz v0 Erhiillnrsse wie z.B. die Exis-

Ennis:
Slums

in “biologische” Ver-

fauen kan' Umde‘fmierl werden - die

aueh daB
egen

.

zu viele” Kinder - wie
_

'

Slandig mil cinem vermeint—llche “

argun gesunden Menschenverstand”
menucrt wird.

M

I mnl ll 1. Hull | unlulllmumum I llllllll 1 u 111 Ill 1|

Wie absurd das sein kann, ist im Welt-

bevolkerungsbericht 91 an lesen. Da

stehl, daB jeder Mensch Platz ver-

brauche, den er Pflanzen und Tieren

wegnéihme. “Logisehe” Konsequenz

(ffir den Herausgeber, die UNFPA): Je

mehr Menschen, desto geringer die

Artenvielfalt. Ganz in diesem Sinne

sagte mal vorvielen Jahren Heinz Haber

im Femsehen, die Erde konne nur cine

Biomasse Mensch von 2013, besser nur

von 175 Millionen Tonnen enragen,

sonst ginge sie kaputt.
Flir’die einen isl so der schleehte

Geruch im Slum der Beweis fiir die

ExistenzeinerUberbevolkerung,flirdie
anderen diezu groBe Biomasse Mensch.

Fiir drilte wiederum, die eher in der

Tradition der sog. Verhallensforschung

slehen, ist es der Sitlenverfall der

Menschheit So LB. liir Claus Jacobi,

HerausgeberderWELT und Autoreiner

schlieBlich auch in einer Buchausgabe

gesarnmelten Artikelserie fiber die sog.

Bevolkerungsexplosion. Er weiB- von

den Lemmingen, daB sie bei sog. Uber—

populalion kollektiven Selbstmord

begehen and von Flatten, dafl sie sich

dann gegenseitig auffressen - warum

sollte es beim Menschen anders sein?

Eins der letzten Kapitel seines Bunches

triigt die Uberschrifl: “Uber die Zweck-

méiBigkeit der Vernichlung mensch-

lichen Lebens". Erstellldas Lebensrecht

von Menschen in der 3.Well grund-

sfitzlich zur Disposition, an der Legi-

timitfil von Massenmord zweifelt er

nichl, sofem dieser zum Wohle eines

anderen Teils der Menschhell geschfihe.

Allerdingssei,solacobi,zubezweifeln,
ob die Menschen in den Metropolen die

Notwendigkeil zum Handeln einsehen

wijrden. Ihre Zfigerlichkeit und ihre

Skrupel, Bevolkerungspolilik und

Massenmord zu betreiben, lieBen

jedenfalls auf cine innere Verweich-

lichung schlieBen. Und diese innere

Verweichlichunt wiederum sei ein

Symptom von Sittenverfall, ausgellist

(lurch unsere fibervolkerten Grolislfidle

und zuwenig deutschen Wald.

In einer ahnlichen Tradition, aller—.

dings nicht ganz so krass, argumentien
aueh Hubert Weinzierl, Vorsitzender

des BUND. Wenn es beim Menschen

eine Uberpopulalion gébe, damn, so

Weinzierl, wiirde der Lebensraum fiir

den einzelnen geringer und es wliehsen

die Gedrfingefaktoren. Die Folge seien

Aggressionen, Krieg und Gewalt Auch

'

ALLES IREADYMADE?!
20 Jahre Nautilus -— Polilik und Literalur

Astrid Schmeda

EiN LEIDENSCHAFTLICHES

INTERESSE AM WIRKLICHEN

LEBEN I Roman
In Siidfrankreich, nahe der cote ci'Azor,

begegnen sich im Landhaus ”Esperanza“ die

junge frauenbawegte Lyda und die gestan-
dene Revolutionarln Ella ( Clara Thalmann)
und mil ihnen zwei Generationen von Frauen

auf der Suche nach Belreiung aus Uberkom-
menen Hollen und nach der lnlensitéit eines

Hwirklichen“ Lebens. Astrid Schmeda zeich-

nel den Lebens-wag der Clara Thalmann

nach, der seinen Hohepunkt im anarchi-

stischen Sommer 1936 in Spanlen hatte.
und durchkreuzt die Geschichle mil den

akluellen Ansalzen und Versuchen, den

Traum eines koilekliven Lebens ohne

Herrschaft zu venlvirklichen, in der jede
Person ihre Freiheil finden und enlwickeln

kann. Klappenbroschur, 190 8., 29,80 DM

Abei'Paz

DURFlUTI. Leben uncl Tode

des spanischen Anarchisten
Die Lebensgeschiehte dieses El Cid des

Anarchismus dokumanlierl fiber Durrutis per-

sonlichen Werdegang hinaus die wichtigen
Ideen und sozialen Bewegungen einer

ganzen Epoche. Deulsche Erstausgabe.
Aus dem Spanischen.320 Seilen, mil 180

Folografien. GroBiormal. gebunden, 68,- DM
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68 Salton. 8.- DM. Hell 113/119: im inneren

der Fee/rung - Momentaufnahmen aus

Europa. Wie waiter? Analysen, Berichle und

Vorschlage. Beilrége u.a. aus Deulschland,
Italian. Frankreich. Soanien, lrland. 116 S..
14.— DM. Hell 120/122: ltalien Dossier (ll).
Marlin Flheinlaender: integration und Kias-
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Hefle zum Kennenlemen: 10.- (V-Kasse)
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Weinzierl findet es legitim, sich mil

allen zur Verffigung stehenden Mitteln

gegen “zu viele” Menschen zu wehren.

Uber die “Zweckméifiigkeit der Ver—

nichmng von mensehlichem Leben”

wircl nicht nur bei Jacobi dislcutien,
sondem auch in einem 1990 erschie—

nenen Lehrbuch fiir Chemie—Student—

Innen. Der Auto:Campbell will in seiner

langen Einleitung Studierenden erkla-

ten, welche ijglichkeilen die Chemie

bei der Lfisung der globalen Mensch-

heitsprobleme bielet. Ursache der mei-

sten Probleme is! ffir ihn: das Bevfil-

kerungswachstum. Dem kenne man

begegnen dutch “Verminderung der

Geburtenziffer, Erhijhung der Slerberatc

(I) and dumb Auss‘iedeln von Vt‘jlkem”.

Nachdem er seilenlang Bedrohungs-
szenarien entwickelt, schl'agt er dam:

noch eine vierte MaBnahme'vor. Ich

zitiere: “Aber unsere Suche nach

Lfisungen bliebe unvollsléindig, wenn

wir nicht eine vierte Mfiglichkeit in

Betracht ziehen wiirden — cine Lfisung,
deren sich die Menschen in der Ver—

gangenheit hfiufig in bedrohlichen

Situationen bedienten. Man him auf,

einzelne Individuen - gewfihnlich eth—

nische Oder soziale Gruppen mm In-

dividuen - als menschliche Wesen zu

betrachten und sie aIs solche zu

behandeln.” Alsgeschichtliche Beispiel
flit die Ldsung von Bevfilkerungs-
problemen (lurch Entmenschlichung
nennt Campbell damn u.a. “die Christen

im Rom des Altertums, die Indianer in

Nord- und Sfidamerika, und die Juden

und Zigeuner wahrend des national-

sozialististschen Regimes in Deut—

schland.” Campbell fordert die sys-

tematische und planméifiige Vemich-

lung von Menschen.

Vom Esprit-Werbetext fiber Hubert

Weinzierl bis zu Campbell exisnieren

Gemeinsamkeiten der Argumentation.
Zunéichst gehen alle von einer “globalen
Bedrohung und Krise” aus, die ihrer

Meinung nach von dem Bevfilkerungs»
wachslum ausgelijst wird. Der Mensch

wird sich selbst zum Feind, Oder, so der

Titel eines gerade erschienen Buches

zum Thema, in dem cine Artikelserie
aus der Sliddeutschen Zeitung zusam-

mengefaBt ist:

ZEITBOMBE MENSCH.

Das zweite und wesemliche is: damn,
daB der Mensch allein zum bloflen
Bestandteil von “Naiur” definiert wird,
also 2113 “Biomasse Mensch” ebenso
Teil der Natur sein soil wie der Ama-

zonas, der Delphin Oder der deutsche
Wald. Menschliche Subjekthafligkeit,
personaler Status 11nd Individualitfit
werden Menschen aberkannt.

Auf dieser Basis kann damn (gege-
benenfalls) ein “Recht cler Natur” fiber
einExistenznechtvon Menschen gestellt
werden. Dieses “Reeht der Natur” kann

allerdings damn hinten angestellt wer—

den, wenn es dem wirtschaftlichen Nut-
zen abtrfiglich ist. Der gleiche Herr-
schafts- und Gestaltungsanspruch, der

gegenfiber der Natur wirksam is: und

der eine zenlrale Ursaehe fiir fikov

logische Zersu‘jnmg ist, wird in seiner

ganzen Vehemenz eben auch gegeniiber
einem Teil der Menechen gellend ge-
machz. Wer das Existenzrecht von

Menschen einem vermeintlichen and
von Menschen selbstdefinierten “Recht
der Natur” unterordnei, will entschei-

den, welcher Teil von Menschen “ge—
rettet” werden darf - und welcher ver-

nichtet werden muB.

Revue der iberischen Halbinsel

Interkulturelle Begegnungen: Portugal, Spanien und die
. .

islanfisch-arabische Kultur. Kapverdianer in Lissabon, MesaiIilaikaner in

der (EX-) DDR. Portugiesisch- spanische "Piraten der Frexhezl . Macau

1999. Die Basken und ihre Kultur. Deutsch — spanische Gesch1chte(n).
Grandola, 20 Jahre nach der Nelkenrevolution.

Frauen & Theater in Spaniel). Spanische Videos.

N tu hutz. Asturien: Krise einer Region.
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Die fikologische‘ Begrfinduug einei
NolwendigkeitvunBevfilkerungspolifilc
priigt einen reclilen fikolegieuBegfll‘f
und codiert aucli unset Vernaltnils
gegenfiber den Mensehen in der 3.Well
neu. Wit sullen niehtmehr nur gleieh»
giiltig sein gegenfiber einem Ghana»?
misehen System, das tagliali museum:
Menschen verhungem 13:13:. mndem wir
sullen uns aktivmnerlichaufriisten unefl

Vemichmng akzeplieren; ,

,_

Hie: kann ein Rassiamus akmalisierl
werden, dessen Slim and: Zweck alarm
besteht. die bestehende Weltmdnuné
mittels planmfifligem Morden zu veil
teidigen..

V

‘

Wit sullen betel: sein,‘ “globale Vee
amworuichkeit” 2m fibemehmen. Wa$
das heiBen kann, erlfiuterte Umwelfl
minister Tfipfer kurz var der Riot-Um»

weltkonferenzimlemmJahnfirmemte,
‘

dais es in der Zukimft nicht ans-gel
sehlossen werclen solite, 7:136 click
Metropolen auchfimilitfirische Gew‘a‘lil
gegen likelogisehe Bfedrehungen 21an
wenden. Dali damit wehl nugr mill»
Larisehe Einsatze inMndemvdm 3.Weéll
gemeint sind, nieht etwa bei Raye"
Leverkusen ode: Hoechst Frankfurt,
kennen ‘wir wehl annehmen. Aber gem
damn abgesehen ist das 1am Tfipfeg
sowieso nieht die grfifite

fikelogisclfiBedrohung. Das ist nflmliehj (daseag
'

er im gleichen Interview einige semi
spam) dieUberbevfilkemng. Vielleicm

mllenunsereGrfinhelmedannmiteinel
Neutronenbombe ausgeStatlet 86in?

Anmerkung:
'

Dieser Beilrag ward-e ans Pleugrfindefi
um ein historiaehes Zwisehenkapiz ;

"ZurGeschichteder intemationasienfle‘
vfilkerungqulitik", gekiirzt. Michaela
Sehuh wird das Theme in einem elm;
nfichsten SF fritteelzen.

‘

Empfehlenswerte theratnr:

Pauritsch/Frakelelhlst: Kinder maehen.’

Strategien Clair Kemmlle weiblichexf
Fruchtbarkeit. Wienex Frauenverlagi
Frauenforschung Bd. 6‘ Wien 1988 ‘

Heide Martens: Wumchkinder. Nam. Yeah
mmft 11nd Politik. Mlinster 1991

Weltbevfilkemngsbeficht 1991 and 19921
beide vertiffemliem von “Deutdehe

GesellschaftflirdieVereintmNafiunm.
Bonn.

‘
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5'ln Mexico end

31 .12.1993"

ele dos ‘20. Johrhunderi om

Antonio andLiza Garciade leén

(11:33:: (farciu
de Leon und Liza Garcia deLec’m sind Anthropologcn und Historiker und arbcitcn an

in den 1;
a

Nac10naldc Antropologi’a e Hietone dcr UnivchIdad Autonoma de Mexico. Antonio hat sich

der Rc i:tcn
Juhren 1n vcischlcdencn Publikationcn mlt der Geschmhtcund den aktuellen Konflikten in

onfe
g n

Chiapac auseinandergcsctzt. Der vorliegcndc Text stellt d1c fibcrarbcitetc Fassung zwcicr

renzcn dar, die Antonio und Liza in Frankfurt im April durehgcfiihrt habcn. 1

gaiiiinuar 1994 wolltcn wir uns zu-

Vor i; dicn. Wir bcrcnctcn uns darauf

11nd uns:Archlvc-von Sevilla zu gchcn

Setzcn W“?
AbelL

zu Veracruz fort-

intereslsi
1r

haucn mchls zu tun, cs

reilun dertc
uns mcht, an dcr Vorbe-

fii lief:
CY

Walilcnlcilzunehmcn.Wir
Januaruns polltlSCh im Abseils. Am

cin’UndaISChéltclcn _wir den Fernscher

inChia sw1rd1cB11dcrvomAufstand
c geragas Sails-n, daemon wir, don wiir-

Sal

0 cm Film fiber dic Guerrilla in
Vador gedreht.

C
I .

hEGPGs - der Konlexi
Emes Aufslondes...

I h '

. .

Cennzfcmc mll'cmcm Aufrufbcginncn,

kfindclic 231331181213 am 1. Januar ver-

allcinccln'
Dori hieB cs: “LaBt uns nichi

malio

‘ Ch
glaubcmsislwichtig,1nfor-

ncn
wciicrzugcbcn, Solidaritfitmil

IX
1

ciner Bcwegung zu emcugen, die fiu-

Bersi ncuc und wichtigc Elementc fur

die Zukunft Mcxicos birgt.
Im Ausland hat man manchmal die

Vorstcllung, daB Mcxiko einc sehr io-

lcrantc Dcmolcratic herrsche in Bczug

auf das Vcrhéilmis von sozialer Bcwc-

gung und Staat, abcr icli schc die un—

dcmokrau'schcn Verh'éllnissc und einc

groBc Intoleranz dcr Regicrung gegen~

fiber den sozialen Bcwcgungen.

Ich glaubc, (121% die gegenwfinigc Be-

wcgung gcnauso wichtig 151 wic dic

Studcmcnbewegung 1968 mi: dcm

Unterschied, daB die gegenwéirtigc Re—

gicrung cinc historischac Krise dcs

mexikanischcn poliiischcn Systems

aufzcigt. Dabci handclt cs sich um cin

politisches System, das die vcrgangenen

65 Jahre durehdrungen haL lEin Sysicm

dcr Slaatspartci, (1.11. cincr dominamcn

Partci, die sich mitden Smaisstmkturen

verwoben hat.

Die Partei der Institutionalisicflcn

Revolution (PR1) ist cin Produkt der

Allianz allcr politischen Krfifte, die in

dermcxikanischcn Revolution von 1910

in Erschcinung gctrcten sind. Wahr-

scheinlich war dicse Partei cin schr .

wichtigcr Faktor fiir die politischc Sta—

bilitéit dcs Landcs von 1929 his 1968.

Ich glaubc geradc, wcil diese Pal'tci

einc Kraft dcr politischen Mine war, in

dcr Linke, Liberale und Rechtc 21i-

sammcnkommcn konnten, hatte sic

dicsc Rollc fiir die politischc Stabilitfit

und die politische Einhcit des Landcs

cinnchmen konncn, die sic Endc 1968

verlor, als sic anfing, sich nach rcchts zu

wenden.

Im Jahrc 1989 griindletc sich die Partei

dcrDcmokratischen Revolution (PRD).
Dicscstrcbtceinc Allianz dcrpolitischen
Mittc 'und der Linkcn fiir die Demo-

kratisierung Mcxikos an. 230 Mitglicdcr
dicscr Partei wurdcn in einer Wellc

SF 3/94 [9]

Foto:
R.

Marc/transparent



systematischerRepression imZeitraum

von 1989 his Dezember 1993 ermordet.

Uberwiegend batten dies Einheiten der

Polizei und mit der Regiernng
verbundene Personen zu verantwonen,

die znm grfifiten Teil nieht zur

Verantworm:1g gezogen warden. Iedoch

isl die demokratische Opposition
weitaus gréBer ais die PRD, die trotz

des Klimas der Repression den

gewaltfreien Kampf fiir eine Demo-

kratisierung popular gemacht hat. Die

Regierung Regierung hat trotz def sehr

wiehtigen Widerstandsbewegung im

landlichen Mexiko and in den margi-
nalisierten Sektoren dermexikanischen

Gesellschaft grolie Anstrengungen

unternommen, um das Freihandelsabv

kommen mit den USA and Kanada zu

unterzeiehnen und zwar unter Bedin-

gungen, die sehr nachteilig fiir die Ag-

rarprodnzemen sein werden. Die Salinas

Regierung hat auch die Anderung des

Artikel 27 der mexikanieehen Ver»

fassung in Gang gebracht, der sich auf

die Landfrage bezieht und seit 1917 in

der Verfassnng verankert ist.

DieReform des Artikeis 27 bedeuteie,

den Zugang zum Landbesitz Zn ver-

hindem. De die Agrarreform abge—

schlossen wurde, gibt es diesen annng

zum Landbesitz nicht mehr. Dies be—

deutetedasEndeeinersehriangenPerio—
de, die seit der Revolution andauerte

und wiihrend deter sich der Steal zum

Verminler zwischen der Bauernbewe-

gung und sich selbst entwickelt hatte.

D.h. wehrend der Revolution besetzten

die Bauern das Land und baten nie-

manden um Erlaubnis. Naeh der Revo-

lution muBten die Banem zurRegierung

gehen, um Baden bitten and die Regie-

rung erkannte ihn ihnen zu. Etwas ohne

dieZustimmung des Smates zu machen,

bedentete Rebellion und fiihrte zu Zu~

sammensteBe mil der Armee.

Der Gedanke, der. dieser Reform

zu’gmndeliegt, ist die Integration in den

nordamerikanischen Markt voran—

zubringen. ObwohlvieleAspektedieser
Reform sehr kostspielig sein warden,

erfordern siedoch eine Modemisierung

der Landwirtschaft.

In vielen Regionen Mexicos- vor

allem in jenen, die geographiseh am

entlegensten und sozial am weitesten

von deantwicldung desLandes ausge-

grenztsind-existierteinebreiteindigene
Bevfilkerung, so 11216 in Mexico India,

(1.1!. Indigéna sein antematisch heiBt,
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dali man am Rande der Gesellschaft

steht und in einer armen Region lebt.

In jenen Regimen und im besonderen

in Chiapas hat sich zudem in der letzten

Zeit eine bestimmte Form def Politik

etabliert, die systematisch die Mew

schemechte verietzt. Diese Politik, die

sich seitens der Polizei und des Militlirs

in Akten der Repression gegen die

indigenen Bauem iiuiiert, driickt sich

verswrkt in Mafinahmen ans, die von

Folterungen his 211 Morden reichen. Im-

mermehrMenschen verschwinden.Und

wfihrend sich die mexikanisehe Linke,
voraklem die stiidtische Linkeaufgrund
dessen, was in der Welt gesehehen ist,

ineinerhoffnungsiosen Periodebefand,

gruppierten sich viele dieser Sektoren

um die katholische and um einige der

protestantischen Kirchen. Dies ist in

Staaten wie Guajaca Oder Chiapas sehr

offensichtlich. D011 wurde die kamov

lische Kirche dutch die Situation inter

Glfiubigen politisiert und effnete sich

eineranderen Exegese des Evangeliums,
die man derzeit in Lateinamerika ais

Theologie der Befreiung kennenlernen

kann.

...seine historischen

Wurzeln...

Der Fall Chiapas ist wichtig, weil Chia~

pas cine Iange Tradition des organi-
sienen indigenenWiderstandes innehal,
die bis zur Kolonialzeit zuriickreicht. In

Chiapas fanden im 17.,18.und19.lahr~

hundertverschiedenewichtigeindigene
Aufstende Stan. Des Relevante daran

ist, daB diese historische Erinnernng

nichtmeme, sendem deli
V

des Disknrses der indigenenfil em

schaften wmdeundeienznmfieetendfeil
einerMyfliologieIIeederVeI‘gengenheii
entwiekelt ha: (lie immer weerewe

Lehen emeekt WW1 i figIet allele
daBeieh diese Bew gangen ab elem 19%
Jahrhunden nee: “(lee eelnieeheai
Bewegnngen tier see VIII 3i ,

,

den Anarchisten vexbendenbelie ‘. me
indigenenGemeie enébiepee ea efee
sich eine eigene pelitiseiie Jim ngie
des Kempfes. Dieee hat viei m d

Anmhismns 211mm”
sie alierdings tiefeg ,

nen Geschichte and
_

»

indigenen Gememden (meme eee
Manes ‘Land and Freihen eegenemi1
men, das spate: en telnet wieetigen /

sung dez Bewegiieg men Emilieee See
pare Wehrend (lee Revelnnnn we 1 ,,

in Morelos wurde. In, den metunmade"
Jahren gab es Beriihmegeeeektee’
schen manchen Aufstfinde tier Baum i

and nicht indigenen Akfivisten dieI
Brittenlntemafieeelen. D11eseieseert
eine lange Tradition deIAlimneen ewivi
sceen Idenlogien nee mdigenen We?!
derelandes end Ideelegiee tier silt e}
tischen Linken V

'

Diese lange 'I‘reditien def Alliezwischen den Wi

115%



:cn Ideologien der stadtischcn Linken

ann zu einer Erklarung beitragen, in

welcher Art sich die zapau'stische Be-

:ingllng
bereits scit zwanzig Jahren

J hw1ckelt
hat. Donn vor fiber zwanzig

1:1
ren fuhrte cine groBe Krise im

grarselnor
- im speziellen ein Preis—

xerfall
fur Kaffeebohnen - dazu, daB im

Inlaochlufl an den ersten Kongress der

1971§cnas 1n.Ch1apas am 12. Oktober

Verstfirelln
Klima entstand, das zu einer

ffih
ten Organisation dcr Indigénas

rte. Viele ncue Bauemorganisalio-

\
legggflimden und begannen, cine

dUrchdi(:1 tunauf’aubrechen, die nicht

8th worrgexmamsche'Revolution
zer-

SCheinlich
01“ war. Chiapas ist wahr-

MexicO eme der wcnigen chionen

dcr Lohs,
W0

tmmer noch im Rahmen

Vereiungarbm Formen der Halbskla—

SChafl be

Vorallem Formen der Knecht-

UngereChStlf‘zhen.
Anstatt daB sich diese

odemis_lgkeitendurchdicneolibemle
ch dies

lHung auflosten, verscharften

Odemie-
Probleme. Die neoliberale

elTsch
s‘emng belebte diese allen

aftSll'llkturen von ncucm und
SChuf somi

‘

.

teme Ar
' ‘

mks us.

tvon wxldem Kapl—

si

19::11naézhdcm verschiedene von der

er, bei 2
der

Polizei veriibte Massa-

mCinden IeDncn emige Dorfer und Ge-

Slattgcf
a gebranntwurden,inChiapas

immcr lslnden hatlen, begann sich cine

Wegun
tarker

organisicrte Bauembe'

in deng8f):
fonmeren. Dennoch war 68

intemauo :1
Jahren sehr schwierig, in

81mm? nk
en Foren diese Sachver—

man (1313:] 'lagen, denn fiberall glaubte

mcxik .

les eme bilge sei, weil ja die

anlsche Regicrung eine demo-

kfffff

m

.A-MH...
"

kratische Regierung zu sein schien.

Eine Entwicklungslinie der Bauem-

bewegung geht auf 1968 zuriick. Eine

andere fuBt aufden bewaffenten Bewe-

gungen der 70er Jahre in Mexico, die in

den Urwald gingen und seit zehn Jahren

eine Gruppe bilden, deren Diskurs al-

lerdings sehr naditionell ist. D.h. sie

reden fiber die Diktatur des Proletariats,

den Sozialismus, den bewaffneten

Kampf. Es handelt sich hier urn \einen
Diskurs, wie wir ihn bei der mexika-

nischen Guerrilla der 70er Jahre linden,

\ \

mit sehr fundamentalistischen, sehr

ausschlieflenden, intoleranten und radi-

kalen Ziigen, so daB jegliche Form des

Ausdrucks,dienichtderihrenentspncht,
kleinbiirgerlich Oder biirgerlich ist.

Dennoch glaube ich, daB Leute, die

far in: soziales Umfeld sensibel waren,

die unterschiedlichen Ausdrucksweisen

der Menschen lemten. Dabei wurden

sie einer tiefgehenden Kritik seitens der

indigenen ’Bewegung ausgesetzt, die,

diese Organisationsfonnen kritisierte.

Es gab einen Moment, wo es einen Kon-

flikt zwischen der externen Linie und

der eigentlichen indigenen Bewegung

gab. Die kleine indigene Gmppe ‘india-

nisierte’ sich, indem sie lokale Organi-

sationsformen annahm, sich diesen

(iffnete und viel von dem friiheren

Fundamentalismus aufgabDer Diskurs

finderte sich, aber ich glaube, daB die

Organisationsbestrebungen his in das

Jahr 1992 noch sehr langsam veran-

schritten. Es handelte sich bis zu diesem

Zeitpunkt um eine sehr langsame Ent-

wicklung. Ab 1992 dehnte sich die Be-

wegung aufgrund von zwei Oder drei

fundamentalen Griinden aus.

in-un l-ll I—ummm u

anddessen I'rd'rgerand

All/fade.

Ich glaube, daB die Zapatistas sich nie-

mals vorgestellt hatnen, daB sic ihren

Einfluflbereich mit dieser Geschwin-

digkeit wfirden ausdehnen kdnnen.

Marcos sagte: “Wir sind hierhergekom-
men und and warendaraufeingerichtet,
daB wir Jahre hemmlaufen wtirden.”

In Chiapas gibt es drei Sektoren: die

von den Rebellen kontrollierte Zone,

die Zone der Zapatisten, die von den

Militars abgesperrt ist. Dann gibtes den

zweiten Kreis der Zone des zivilen

Aufstandes und der Landbesetzungen,

dort, we die Leute z.B. keine Steuem

auf den Markten abfiihren. In diesem

zweiten Kreis gibt es allerdings einen

auBerst heftigen Gegensatz zwischen

den GroBgrundbesitzern und den

indigenen Bauem. Ich personlichdenke,

daB dieser Gegensatz in groBem
MaBstab geschiirt wurde und von der

Politik des Staates der letzten 20 Jahre

stark genéihrt wurde. Natiirlich gibt es

einen Klassenwiderspruch, ein histo-

risches Problem, das uns bekannt ist.

Aber daneben mischte sich die Re-

gierung stark ein.

.

Allerdings gibt es einen dritten Sek-

tor in Chiapas, z.B. die Region von

Sintalapa, Frailesca, den Soconusco.

Hier haben die kleinen Grundbesitzer

ihr Vermdgen verloren und ethalten nut

selten Kredite. Daher sagen die Grund-

besitzer gemeinsam mit den Bauem,

daB sie fiir die Zapatisten sind. Was wir

erreichen mfissen, ist, daB eine Art

Allianz entsteht. Es gibt einen Sektor

unter den Grundbesitzem, den wir

gewinnen kennen. Ich glaube, daB diese

Situation in Chiapas ein bchhen das

widerspiegelt, was auf nationalem

Niveau geschieht. Namlich daB ein Teil

der Untemehmer, des Bfirgertums der

Mittelschicht an einerAllianz teilhaben

lgonnte, die auf eine Etablierung einer

Ubergangsregierungausgerichtetist,wo
klare Regeln herrschen und man mit

dem Korporatismusdes Staates brechen

kann. Ich glaube, daB auf diese Weise

das Rfickgrad des autoritaren Regimes
Mexicos gebrochen werden konnte.

lch glaube, einen groBen Vorteil, den

wir besitzen, besteht darin, daB sehr

wichtige Sektoren der katholischen

Kirche und auch der protestantischen
Kitchen in Mexico fiir eine ahnliche

SF 3/94 [1 1]





{Cgionalcn Charakler uégt und sons:

gems
und daB sic keine nationalen

alloblorneaufs Tapct bringen soil, vor

d

cmhmswhflich dcr Demokmtisicrung

dices Laniies. Die Regicrung sagt, daB

h

ses nichl mit den Zapalistcn ver—

dandelt
werde und dicZapatistcn sagcn,

a0 mehls vcrhandelt wcrde, wenn die

nationale Problematik nicht bcn‘ick-

Slchtigt wiirde.

deifgijrchilich
der mililiirischcn Lage

daB
_ palrsten konntc man feststeilcn,

b
such dlcse am 1.Januar darauf vor-

chreileten,_einen langen, typischcn

sshigrillakneglzu beginnen, d.h. zu—

zuschficn’ zuruckiveichen und wicder

Sie wggen
und yvrcdcr zuriickwcichcn.

mam?“
auf cincn Jahrelangen Krieg

raschi :let
und waren ais allercrste fiber—

Straticin (is
am i2Januar cine Demon—

Me
er Mittelklassc mit 100.000

gthon
am Zécalo stattfand.

um kcclidicsem .Aufstand handelt es sich

auSSChficréindigenen
Aufstand,bei dcm

génasc:
lCh Forderungen der Indi-

ind'

r oben werdcn, sondern um cine

1gene Rebellion, die cinen Wandcl
d

“Zilgcsamten Gesellschaft erreichen

Qemeinschafgbesonderen Stils.

bietet er sein'en Mitgliedern:

For einen Jahresbeitrag von DM 120:

Q vierBficher (in Uberselzung) von

Wir sind bcispielsweise gegcn die

Schaffung solcher Suukuiren, die cine

sehr einfachc Losung fiir den Swat

ermoglichen. Donn die Regierung kann

den Artikei 4 dcr Verfassung éndem

und einfach sagen, daB man ihnen die

Autonomic gcw'aihrt und sie ihre Ver—

trelcr benennen ifiBL W0 licgt denn da

das Problem, denn sic machen doch

das, was sic wollcn. Beispielsweise gibt

es in Chamuia bereiLs ein Autonomic—

statut. Don existicn cine voiisifindige

vertikalc KontrolledcrWahlen und alier

die Gemeinden betrcffcnden Angele-

genhciten.Esgibtdonschrecklichchr—
letzungen der Menschenrechte.

Bisher haben die Zapatisten noch

keine Autonomic fii:Chiapas gcfordert.

Sie haben vie! mchr eine Staatsform

eingcfordert, bei dcr die rclativen Auto-

nomicnallcr indigcnen Regimen Mexi-

cos garantiert sind. Von auBerhalb wird

das Autonomiebestrebcn aus einem

bestimmten paternalistischen Blick-

winkelbetraehtet, nach dem Motto: LaBt

doch die Indies autonom sein. Nicht

diese Art der Autonomic fordem sie.

Sic fordem Partizipation, die Teilhabe

an der nationalen Geseiischaft, am Han—

Der ANDERE Literaturklub
5623 Finladung zu Iiterarischen Entdeekungsreisen

3 "St der ANDERE Literaturklub?
Zuerst einmal ist er eine Buch—

&

Autorlnnen aus Afrika. Asien und

iaternamerika. aktuelle Neuerscheinungen

In aflraktiver Ausstattung;

. viermal izihrlich die Zeitschrift

LITERATURNACHRICHTEN Afrika - Asien —

Lateinamerika, die fiber literarisch-

kulturelle Tendenzen in fernen

Kulturkreisen. fiber Bflcher, Praise.

Autorlnnen und ’theraturpolitik' lnformiert:

T. Informationan und Einlndunuon zu

agungen und Lesungen. zum

Kennenlernen von Autorlnnen aus Afrika.

Asren und Lateinamérika;

Q D'er ANDERE Literaturklub unterstfitzt

rnrt 'ernem Teil lhrer Mitgiiedsbeitrége

Prorekte der Literaturffirderung in Afrika.

Asren oder Lateinamerika.

‘Die Weltliteratur ist wie ein Mean-4:135

von vielen kleinen Fifissen gespaist wird.

Oboe diese Russo wards das Meer

austrocknen. Aber vieie dieser kleinen

Flflsse sind unbekanm. Wem wir also

wirklich einen kuitureiien Dialog woilen.

kibnnen wir nicm manger hinnehman. daB in Erklarung van Barn- Filrsulidarische

vielen Gesellschaflen immer noch

Standémme gcgen die Hosea aus Afrika.

Asien und Lateinamerika' ioribestehen.‘

René Philombé.

Schriftsteller aus Kamerun

auf der Frankfurter Buchmesse 1987

dci, an der nationalen Gcseilsahaft.

Dabei wollen sic ihrc Behe‘jrden selbst

wéihlcn.

Die Zapatistcn wollcn nicht in die Ver-

gangenheit zurfickkchren. Sic wollcn

nicht in dem Blend lcbcn, in dem sic 500

Jahre 12mg gclcbt habcn. Sic wollen

Erzichung, ein kleines abet sauberes

Hans, sie wollen einen Kfihlschrank,

ihren Femsehcr, elekm‘sches Licht. Sic

sind keinc traditionalistischen Indios,

sondem sic sind sehr modem.

Ich glaube, daB das 20. Iahrhundert in

Mexico 1910 begonnen hat und am 31.

Dczember 1993 beench wurde.

Bearbeifung
50,73 Schar/owski

undAndiPies

1) Die Veranstaltung fand auf Einladung
des Aufbaustudiums Erziehung und

Intemationalismusrefcrats des ASTA

der FH Frankfurt und medico inter-

national stem.

2) Beider PRD handeltes sich um die linkc

Oppositionspartei mit Namen "Demo-

kratische Revolutionfire Partei"

Der ANDERE Literaturklub ist eine nicht

auf Gewinn ausgerlchtete Initiative der

Geseilschaft zur Ffirderung der Literatur

aus Airika, Asian and Lateinamerika e.v.,

Frankfurt a.M.

und der

Entwicklung. Zi’rrich.

Der ANDERE theraturklub .

Postfach 10 0116

D-60001 Frankfun

Teiefon 069 / 21 02 247/250

Fax 069/ 21 02 227 / 277
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”Was machst Du hier, Du hasl doch
fiberhaupl keine Gonovenvisage"

Interview mil Manolo Ariza, inhaflierler Tololverwei‘gerer, 1

Als ich vor einem Jahr zum ersten ma! ,

in daszBiiro dos “Movimiento do Obje-
tores de Conciencia” MOC (Bewegung
der Kfiegsdienstverweigerer) kam, wax

alleWeltdamitbeschaftigt, Transparen—
te fiircineGroBdemonsu’ation am kom-

menden Wochenende zu malen. Gegen
den zunehmend hatteren Kins der sozia-

listischen Regierung Spaniens unter

Ministerprfisident Felipe Gonzalez ge-

gen die Kriegsdienstverweigererwollte

man auf die Strafle gehen. 200.000

Rekruten benotigt der Staatjfihrlich um

die Reihen

Manner, !

dienst. Damit rangien Spanien enrol»
weit an crater Stella. Der Staat reagiert
mit Harte. Taglich werden none Falls

abgeuneilt, die moisten von ihnen zu

mehr als einem Jahr. Damit kann die

Strafe nicht 2m Bewahrung ausgesetzt
werden. Der Weg fiihrt direkt ins Ge—

fangnis. Miteinem der 1 15 inhaflierten

Gewissenstater dem 24 jiihrigen Schil-

dermaler Manolo Ariza bin ich im

MOC—B firo verabredeL Er hatFreigang
and will die Zeit nutzen, um andere

Verweigerer zu beraten.

Mit ausgeglichenem Gesichlsaus—

druck sitzt Manolo mir gegeniibcr. Ich

bin fib‘errascht. Ich habe mir einen

Menschen nach mehreren Monaten Haft

anders vorgestellt, gestreflter, ange-

[14] SF 3/94

van Remef Wand/en Madurai

spannter vielleicht auch etwas kriink-
licher. Ohne lingers UmschweifeRom-
men wir zum Thema, wie wird jemand
zum Totalverweigerer - Insumiso:

“Vonjungauferschien mirdas Militiir
als Einrichtung etwas total absurdes,
die Hierarchie, der Befehlston Und
da es mir schon immer gefallen hat,
selbst z_u entscheiden, was ich tue und

lasso, verweigerte ich.”, beginm er, um

nach kurzerPause fortzufahren: “Hinzu
kommt die Geschichte der spanischen
Amiee. In diesem Land wnrde das Volk
immer nur vom Miliiar geneten. Diese

“
»

nichts mit dem gnmeinen
"

n. Das verdeutlicht der spa-

firgerlo-ieg." Die Frage, ob or

can vorstelle konnte, in einem
d mil langer demokratischer Tra-

Das Militfir stem immer flit GewalL Ich

bin von Grund auf pazifistisch einge-
stellt.”

Mit 17 Jahren suchte Manolo die

Militarverwaltung auf und gab seine

Entscheidung bekanm, den Militar—

dienstzu verweigem. Drei Monate spa—
ter wurde or vom Tn'bunal anerkannt.

“Das war 1987. Bereits damals war mir

klar, daB ich auch den Ersatzdienst

verwei—gem wiirde, aber das machte

ich erstmal nicht offenflich.” Am 4.

Juni 1991 war es damn soweit. Manolo

sollte den Zivildienst antreten. Stall

einzurficken, schlofl or sich der

“Bewegung der Ifrlagsdiemmei'weige»w
tor” an.

Warum fragw ich. “Wenn ich den
Ersatzdienst akzeptieren wiirde, kflme
dies einer Zustimmung mun Militfir
gleich. Ersatzdienst, Ersatz flit wag?

‘

Ich kann keinen Ersatz akzepticren fiifi
etwas, was ich ableline. Und in oinem‘
Land, in dem es 3 Millionan ‘Mbeitaloso
gibl, mochie ich nicht ala bilzlige
Arbeitskraft eingosetzt moiety, and
anderen die Arboit wegnohmen. Wei
einmal angefangen hat das System 2:11

hinterfragen, kann niaht auf halbom ‘

Wage stehen bleibon, Hinzu kommt Clio 1

Zeit. wahrend donMilitamionst 9

Monatedauen,sinde‘sbeimZivfldienst
15 Monate.” Die sozialisflache Regiew
rung unto;Felipe Gonzalez schema was
den Zivildienstangoht, mmormehr azif
den Gesc

Dmstp so—
wohl fiirMannerals auch fiirFranen im
“Interesse der Allgemeinhoit" hesteht.
Dies sei doch ouch im Sinne der, 1
Gleiehberechtignng dot Frau lieB die‘

Regiernng verlauten. Nobel! dor sozia~
listischen Regiorungspartei P3013

unterstmztdiekonservaliveVolksparwi
PP diesen Plan. Bel don reatlichen
Paneien stofitdasProjeklaufezhebliche
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gehfimn h

m \H I x \ ”Hum“ r

Krin'k. Zu stark crinncrt das Vorhabcn

dgr Sozialistcn an Frances “Sozial-
dlcnsl”. Dcr Diktator zwang die Méid-
Chen zum “Dicnsl am Vatcrland in

gcschlcchlsspczifischcfi Aufgabcn”.

chnéichslcn Schriltc untcmahm Ma:

{role gcmcinsam miL andcrcn Jugcnd-
lchcn aus dcm MOC. Mir. sicbcn wci-

EEC“ Insumisos crslauctc cr Sclbsl—

wc/iClgc gcgcn si_ch wcgcn Bcfchlsvcr-

jurifirung.
Ab 10th ging allcs scinen

uns (Ijschcn Garrg. ‘Zucrst wolltcn die

lichncn‘n Zulrltl vcrwcigcrn. Dann

Richr
sxc uns doch zum zuslfindigen

Hin

Cr vor. per nahm nach cinigcm

leggy:
Her

fire Sclbstanzcigcn auf. Ich

Wand

1
rncmc Motive dar. Die Akle

Fiillc Crt rn dcn 'Slapcl unbearbcilcter

tigun,
LWISChcn

chrfaillcn, Vcrgewal-

die
gen , Drogcndchktcn cw. kommen

actholalvcrwcigcrungcn zu liegen.

dCSngn
abcr sichcr arbcitct die JusLiz

M512 lgcgflbcrg ab, um? cincs Tagcs, im

Wcrdc

2 Iaucht mcmc Akte auf. Ich

fragcn
Zur_n crstcn_mal vorgcladcn. Sic

glcich m1ch,_ ob Ich immcr noch dcr

dies Dc‘n McImung wéirc.” Er bestfitigt

in dc.n (it:
glcmhc Szcnc wicdcrholt sich

mals bfirauf
folgendcn Monatcn mchr-

Vcrfgh
IS or am 4. Februar 1993 das

griindelrc'n gcrnacht bckommt. “Es

die mit
Sigh cmc Unterstmmrgruppe.

Vcrhahdlmlr zusammcn die Gerichls-

round
ung vgrbcrcitet. Verschiedenc

vor” N

c

hbcrcuctcn Zeugcnaussagcn

lfichcltahc/I nachdfnklichcm Schweigcn

TCildcr an'oloz Das wardcr schfinste

warcn dfanzcn Gcschichte. Zum cinen

Zusamm Lorne aus anUmiliLarisLischen

mcin F enhangcn. und zum anderen

cnscjftbundgskrms und mcine Elwm,

‘engiCn,
dlc vorhcr mil dcm Thema

ut haltinfllvefwclgcnrngnichtviel am

Veranda 11.913 Arben hat uns alle
rt. Emrge der Anti ilisan'sten

eutezu meinm‘l bester;
V

I;

Teilc memes Freun

dc." Spinner, sondeni“;
emen V .

,1 3:”?
. atcr, cm: 13%

.8": 313 Frau v0

A

Th
, 'm, 'eobwohl

.
m ema nichtbetroffc18 n

.

1. drch unterstfitzl etc.” Ob die Elternlhn -

Wollmi :glfllgslos untcrstfitzt haben
C wnssen. “Ja. Mein Vatersagte

@

fi

Geffingnis en

zum Beispiel vor Gericm fiir mich aus.

Er ist in derkommunistischcn Gewerk-

schaft CCOO akliv. Er erklfirte vor

Gericm, daB der Ersatzdienst in vielen

Bereichegj Arbcilsplfitze wegnimmt,
”’5

fl

- iiecht eines jeden Men-

hat nur cine Antwan, die Repression.”

"Santolaya legten Zahlen vor..

Photo jaw/9iKlein.

sind eindeutig. Spaniens Miiitfirstr'a—

tegen schlagen Alarm. Wehn die Zahl
der Kfiegsdienstverweigerer weiterhin
so stark zunimmt wie bishcr, werden
die Slreitkrfiftespfitestens 1997 Schwie-
rigkciten haben ihrc Rcihen zu fiillen.
Laurenno Garcia, Smatssekrelar ffir den

Militardienst, und sein fiir die Vermi-
gerer zustéindiger Amlskollege Pablo

men neucn

sdienstgeg-
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Photo: Boris Scharlowski

ncm crwarten. Verbundcn mit dem

Pillenknick ffihrt dies in den n‘fichsten

Jahren unweigeriich zu Personalmangcl
bei der kfinjgfichen Armee.

Katalonien, Madrid and Andalusian

stellen, aufgrund der hohen Bevtjl-
kerungsdichte,zusammenfastdie

'

allerVerweigerer.Nacheinze
nomenRegionenaufgesc
das Baskcnland

'

‘

‘ ,
‘

.

de Frieden”.

A n it: blieb alts. Einzige
yfid'er sogenannte “Drittc

Gra 3”. War mindestcns zwei Monate

vérbiiflt hat und sich gut ffihrt, kann

zum Zwecke der Wicdereingiiederung
tagsfiber seiner Arbcit nachgehen and

kehrt nur noch zum Schlafen in die

Haftanstaltzurfick.SaitOkmbarletzten 1

James ist auch Manolo im “Britten
Grad”, win Laban hinter Gittei‘n, dafi
im Juli 1993 begann, ism sciflher um ci—

‘

niges emfiglicher. Tmtzdem gaben die
Insumisos michtauf. Sicveriangen mach
wic vor Amnestie: and Smffmiheit.

\
Deahalb kommt as; immm wieder zu

'

Pmtestcn. So stamina: am Sonntag, den
20. Februar, der Disrekwr deg Geffing~ f

nisses von Pamplonanichtschlechtrala ;
l3 dar dort inhaffieflan Insumisos nicht

‘

mm Freigang zuriickkahm, Die: “33»-

wegung dcr Kfiegsdienstverweigerer”
organisierte diewAktim deg koliak»
tiven Ungehorsammfi Cm deg Pmmstes
war nicht von ungeffihr dig baskimhd
Provinz Navan‘a. 1m Geffingnia c131"
Provinzhauptstadtl’mpionasitzen 1 10’
dcr insgesamt 1-45 inhaftiertan Vamei-
gerer ein. Die Zahl hat sichrinnerhalh:
mm letzten Jahr verviarfacht. Die. GB 1

mumimsmieim ;
chkwmefi. sullen \

cht” abgeurwilt warden.

Wirwollenkamejufisfischcsondem ;

einepolitische Maungfiia dam 1collab
tiven and politiaehen Charaktcr (Ia!

Totalverwaigemr Rechnung Mgr. Mil
einzelnen Hafierlaimtemngen is: uns

nicht gedient. Dag i3: nur Kosmetikfi’. i
erklfirt Manolo den Grand fiir die
Aktionen.

Banach warf eine’n mum Vorschlag
in die Diskwssiom Br denkt fiber aim
“Alternativezur Haftsuafe”nach.3eine



Vorschléige diirften allerdingskaum auf

Gcgenlicbebei den Betroffenen stoBen.
Neben einer Gcldstrafe sollen die

TolelvcrweigcrcrdenPliinen desJusu'z-

1111n131ers zur Folge zukiinftig lebens-

Iangllch vom Staatsdienst ausge~
schlosscn wcrden. Eine hane Strafe,
wenn man bedenkt, das ein GroBteil der

Hpchschulabg'énger im offentlichen
DlCl’lSl arbeitel. Abcr erst einmal bleibt

"{dcr Hafi crginge will ich von Mannie
Wlssen, Man muB zwei verschiedene

33?“: Vardarrimt lange. Naja few; éfil

erste THOCI}
die

Nimble, dae gem. De;
hinter (1:835 36311111111.

Du DBL allea

em: Eindruc
ge si me Geffingms. Der

‘ $321913“?!W_flflte,wann ich einfahren
.

packe' halfe lch alles zusammenge

7‘ Klei;
Zwel groBe Reisetaschen voiler

. um Ruling" Ember... persenliche Fetus

[en mi Ewen. Die Gefangeneu 54:11am
~

machstc‘
emiaunt

en. Had an? Was

Uberh demnDu hier? Du hast doch

inhim:1mm keuie Ganovenvisage. Als

€123hltegfldals11,111116:1'T131.'iiverweigerungkflmen me aus dem Slaunen gar

em;

-

def ch ins Gerangnis der Normalfall. ,

.

_

W10 es ihm denn so im allgemeinen ,

.

Ehfmn Unterschcidcn”,anwmtetermir,

k war ganz wimig. Da ich
‘

nicht mehr heraus. Ich bin mittlerweile

allgemein akzeptiert. Fiir viele bin ich

so etwas wie ein Beispiel fin" einen

moralisch integren Menschen.” Mit was
'

fiir Lenten er zusammenkomme. “T

allen miiglichen MBHSChfim” IQIeIné
Ganoven, Drogenhfindlef, Vergewal-

‘

tiger bis hin zu Mgliedem der has:

wganisatim ETA,
enleben 111.51%th

Deniam. Icii

kischen Befrei
anes.Daey~'g x

hmkeimer k0

I «swim {lee firm-f6”

EIAfiberdifiGewale

,,,1flieLupegenemmen.
"‘11. ii wehl fiir einen ETA:—

heamen Die Wfichter 3in so

‘eeieliimeimerkenfiaflee

e11 ‘weiier Wen einenfler
”

:lPezifiewmdjemand,

Hamil ehsetzenWill"UnddasWaeh-
'

I
“

_

QIADEZI'KIIEISI2111SiCl‘listhal’t.Il’l
1d wircl weiterhin gefoltert.

dlungen gegeniiber den Gefan-

genen sind an der Tagesorclnung. Mit

mir halten sie sich zuriiclc. Trotzdem

ecke ich immer wieder an. Die haben

mir auch schon ma] die Zelle auseinan-

dergenommen. Die Beamten oderbesser

ausgedriickt Knastwaner sind Leute,

fine Unwr-
'

denen es

. 't jeden Tag im

mmt mein Hang zum

1 nurnoch zu.”Nach kurzer

Panes fragt er: “Was sell das ganze

also? Darauf fallt mix nur eine Antwort

ein. Die Funklion des Gefzingnisses ist

trot: aller schéner Worte die alte: Die

Bestrafung, und nichts weiter.”

Wir unterhalten uns noch ein biBehen

weiter,aisManoloplotzlich erschrocken

aufdieUhrschaut. 21.30Uhr. “Ich muB

103. Ich will noch zu Hause vorbei,
mich dwschen and was essen. Und um

23.15 Uhr muB ich spitestens im

Gefangnis sein.”

Der Bundeskunzler warm

Lesen schadel der Gesundheit
Ein "1111' beispielsweise enlhiih mindeslens 36 Seilen

hodlkomenlfierle Finite Verdrehungen
und hasvn’lfige Unierstellungen

‘MHT.._
1

ACh 50, i0. Und wer oder was isf "ck"?
Am besten selbsi mal nochsehen.

Koslen/oses Probeexemplar bestel/en.

Von D

f

eine soziclisiische Monoiszeiischrifi ienseifs
Ogmohsmus und Anpassung an den Zeitgeist.

"ak" erscheim‘ seif 1971.

D05 KUrzel sfehi Fiir "Analyse und Krifik".

ak

kg’STETNDM 6", erscheinf vierwéchenflich und Eat in allen Iinken
”C ICIden und gut sortierien Zeifschrifienléden erhalflich

H
oder direkf bei

”mburger Safz- und Verlagskooperative
\~ Schulterblafl 583, 20357 Hamburg

0k" is

Ubrigens :

wk

‘ReaderzurTatalen
Kriegsd‘iehetvémeigerung

‘
Eine umfangneiche Sammiung wichtiger Texte zur To-

j talen KDV. fiber Hintergrflnde & Motivational, Abiauf
1 und Perspektiven. F111" 3,- DM zu beziehen fiber die

TKDV—lnitiative Braunschweig. clo Detlev Beutner.
Friedrich—Wilhelm-Str‘ 46. 38 100 Braunschweig
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>>Wir sind geboren um Kafka Zur
Wirklichkeii zu machem-I

(Nach cinem Lin we deI' Stalin-Zak

Feta: Wolfgang Hang

[1 8] SF 3/94

“Wir sind geboren um Marcher] (kaska) zur Wirklichkeit 2m machen”

Interview mi’r

Vadim Damier (Moskau)

van Wolfgang Haug

Vorsteiiung: Vadfim Damier IebI: i
Moskau and war sen: 198‘!III mehm‘e

paliIischen "Zusammen
{ mpmvquI‘ImIiiIeII Anarch LyndIkal, te

Freunde der
1AA”: IIIe IIcII

IIa des Ruhrgcbmts IIIIIIIIn. Des
"

sprfichfiasMIIthemIQQAmGI‘af I

stattiand, 3011 niihem: aufdie SimaIIIIIIIi
RuBIIaIIII, auf die Simeon cite anew

sischen PresidenIeII Beris JeIZiII I1 ,

der Opposition, Iiem aufkemmenden
'

NanonahsmusunIIRasszIsmusAuskImfI
geben

Frageflchma
"

chIII DickzaMichat kurz I

zuDeinerPermn undDezmrpaIiIIschgn
IEnmickiung befrmgen, weii dIeII nichI

zuleIzI ein Beispiel III wie mensch In I
eirIem totalitadrenRegIme zu appomim

‘

nelleu politischeri [Malian kammf.

Vadim: Maine pelitiseha Lemma ,

begann relativ 3pm IIIIII
war he Jaime



n u... mu. .-

Egsclltllonen davor als iinksradikal zu be-

diffepen _waren, aber noch nicht aus-

éihnlicinmcn
ais anarchistisch oder

daB m

es. Es war
eigentlich bei uns so,

dcn Afbl‘gcmen w1rk1ichcn Zugang zu

welchc
ttcn

unti Scbriften von irgend-

bekom; unabhangigen Theoretikern

il'gcndct
6n

konnte. Diejcnigen, die

Bficher
was Wisscn _wollten, nahmen

gerlich
W10

Z..B..>>Kr1tik des kleinbiir-

cntnahen Sozxaltsmus<<, lascn sic und

die inhgcn’
aus der Abiehnung das, was

Orthod
[lichen

Positionen dieser un-

game gm“ Theorettker bcschrieb. Die

ausoc eschimpfunglicBmanwcg,und

Cigengiawas- [nan las, begann man dann

Deshajb
osmoncn zu konstruieren.

lich kalmwar
das gcmischt, wahrschcin-

als cine Sandaswashcrauskammieht
gunstcn

.

are inhaltliche Position zu—

bC7eich
emer

konlcreten linken Richtung

dat; ic'h
ncn. Fur mlCh kann ich sagcn,

“K“ h Zu‘den
— damals sogenanntcn —

T“? CnciiSStdentcn” gchortc.

regallxasgvraren pissidcntcn seit dcr

Vollig m

'

'Cll aktiv, abcr sic blicben

ankenm
afigmal. Ste batten kcine Ver-

Onntc

g in der Bevélkerung, d.h. man

ersonl‘mu
diesen Gruppen nur fiber

0mmei‘1Chlc Konlakte in Beziehung

utenké'
Ch

hatteabcr mit solchcn

WuBte an lscpcrsonhohen Kontaktc und

konntc ZC n1cht,wonch welche finden

fibcrlink USdCrn wuBtcn wir schr wenig

cntcn (<1: trbmungen unterden Dissi-

Rundfiinkaz-was
Wir vom westiichcn

meistcn d‘ orten: kiang so, 313 ob die

li rat 0dieser DiSSidcnten biirgcrlich

“alienalisc'r Sogar, wie Solschenizyn,

inken “Ssh-31nd. Und das war f(irdie

pater cnfaturlich .nicbt sympathisch.

Grup
r uhren wxr, daB es auch iinke

80hr 5:" gab; {bu damals horten wir

inzi
Img daruber und das stone im

mit d.p}CdC“{Cd_Ckonkreteren Kontakte

“5.56? DISSIdenten.

Es {125:3}? Calm “Kfichendissident”?
mehr 0d Slob dabei um die Leute, die

ren, meiesicwcmgcr kritisch gesinnt wa-

genz sie v

“5 Angcht‘jrige der Intelli-

der K’iich
erSammelten sich abcnds in

mg und t:fanken Teeoderauch ande-

Zihlten
_

Sprachcn die Situation, er—

informelsthh Anekdoten etc. Sic hatten

It in
CKpntakteUnddieKiiche als

in 031?
mit dem Wohnungsproblem

nun é“ qummen, we die Woh-
€311 Ziemllch klein sind, die Kiiche

wal- -

. .

Woh
pfaktlsch der elnmge Ort in der

P

nu ‘

..

ng, wo man slch versammein.

i
I

E

konnte, um zu sprecben. Deshalb nannte

man das “Kiichendissidenten”, das war

also keine eigene politische Grup-

pierung, nur informelle Kommuni:

kation. Das war das Milieu meiner Poli-

tisierung. Dazu kam noeh die Familie,

die im Prinzip immer sehon opposi-
tionell eingestellt war, nieht alle ein-

heitlich, aber alie oppositionell.
Als weiteren PunktmuB ich anffihren,

daB meine wissensehaftliche Arbeit

meine politiseheEntwickiungbeeinfluflt
hat. Ich schrieb eine Dissertation fiber

die grime Bewegung, besser die Alter-

nativbewegung, in cler Bundesrepubiik
und bekam dariiber Zugang zu den

speziellen Abteiiungen der Biblio—

thcken, wo man westliche Zeitungen

und Biticher, aucb derLinken, sammelte.

Dann begann ich systematiseh diese

Dinge zu lesen und zu verstehen. Davor

waren es Sympathien LB. 1980 fiir die

Solidamosc in Pollen, fiir Selbstver-

waltung. . . Dann wurde dieses Interesse

mit der Okologieproblematik verimiipft.
Und als im Jahre 1987 bei tins die so-

zialen Bewegungen entstanden, daehte

ich, daB das, was ich iiber die westiiehe

griine Bewegung weiB, anch bei uns

mehr odor weniger niitzlieh sein kann.

Seit 1988 bin ich in der Okoiogie-

bewegung aktiv; ich versuchte den

ProzeiB dcr Griindung der griinen Partei

in RuBland zu beeinflussen, war sugar

cine zeitlang Mitglied des Koordina-

tionsausschuBes. Wir versuchten da-

mals diese Partei als eine wirkiich (Sko-

soziaiistische, okoanarchistische

Selbstverwaitungasorganisation zu

gestalten; das miBlang uns. Ab Anfang

dcr 90er Jahre bin ich mehr und mehr in

der anarchistischen und anarchosyn-

dikaiistischen Bewegung taitig. 1989 trat

ich der KAS (Konffideration der

Anarchosyndikalisten) bei, auch wenn

ich schon damals miteinigen Ideen nieht

einverstanden war, 2.13. mit dem Kon-

cht des marktwirtschaftlichen Sozia-

lismus — stattdessen versuehte ich. die

Gedanken des iibertfiren Kommunismus

zu propagieren. Ab 1991 habe ich die

revolutionar anarchistischen Organisa-
tionen in RuBland mitbegriindet

Frage: Noah eine Nachfrage zu den

c'ilteren Dissidentengruppen. In der

Bundesrepublik is! 015 links Grup-

pierung besondersdie gewerkschaftlich
orientierte SMOT bekanm geworden
bzw. hat grb’flere publizistische

Aufmerksamkeit terregt. Die Frage ist,
ob diese Gruppe euch fiberhaupt nicht

bekamtt war?

Vadim: Sie war sehr wenig bekannt.

ZumindestftirLeute,diekein Westradio

horten, war das vermutiich vollig
unbekannt. Ich horte z.B. westliche

Radiostationen seit ungefahr 1975 ab,
ich wuBte davon. Aber diese Initiativen

wurden immer sehr schnell zerstb‘rt.

Frage: Gib: es heute Nacigfolger Oder

eine Fortfiihrung dieser Gruppen?

Vadim: Ja, SMOT existiert. Aber die

Lente sind meist nicht mehr die, die es

begannen. SMOT war ja von Anfang an

eine ArtAuffangbecken ffirdie Vertreter

ganz versehiedener politischer Rich-

tungen. Es war eine oppositioneile ge-

werksohaftliehe Initiative. Von anar-

chistischen, iinks—sozialistischen bis

sugar nationalistischen Gmpperi. Ich

glaube, daB in der ersten Phase sozial-

demokratisehe Positionen die grt'iBte
Verbreitung hatten. Aber diese erste

Generation wurde ganz frfih praktisch

ausgeschaitet: in Gefangnisse und in

Psycho-Krankenanstalten geworfen.
‘

Auch einer der Griinder der Freien Ge-

werikschaften, Klebanow, muBte viele

Jahre in einer Psychiatric verbringen,
erst zu Beginn der Perestroika wurde er

befreit. Das, was weiterexistierte, war

keine Gewerkscbaftsinitiative mehr,
sondem eine senr kleine Gruppe. Ab

dem Beginn tier Perestroika wurde die

SMOT praktiscb wiedergegrfindet.
Auch Klebanow versuchte wieder, die

Gewerkschaften zu aktivieren, aber er

selb‘st hat auch seine Position geandert;
als er begann, verstand er sich als linker

Marxist, jetzt sagt er, seine Freien

Gewerkschaften miissen christdemo-
kratisch werden. Aber alles blieb eine

ziemlich begrenzte Summe von kleinen

Organisationen in verschiedenen

Stadten, insgesamt nicht mehr als 100

Leute. Es gibt Stadte, in denen SMOT

cine wirkliche Gewerkschaft ist, 2.13. in

Minsk. Aber es gibt auch Orte, wo

SMOT praktisch nur noch rechte Leute

vereinigt, LB. in Smolensk, wo es

Monarchisten sind. Das sielht ganz
vers‘chieden aus. In Moskau existiert

noch das Infomationsbiiro von SMOT,
und dieLeute, diedortsitzen, (mitdenen

wir Informationen austauschen) be-

zeichnen sich ails “unpolitisch”, sie

SF 3/94 [191



interessien alles ans, Clem Bereich der

unabh'angigen Gewerksbhaftsarbeit bis

zum Syndikalismus, sic sind gegen die

kommunistischc Partei, abet ansonstcn

“unpolitisch”.

Frage: AIS m'ichstes wollte ich aufden

"Oktoberputsch" 1993 zu sprechen
kommen. In der westlichen Ofenzlich-
keit is! Pn'isident Jelzz'n nach wie vor

der Reprfi'sentant der Demokrat‘ie. Aus

erstenReaktionen der linker: Opposition
nach den Kiimpfen ums Weifle Haus,

nachdem die Barrikaden gerc'iumz wor—

den waren. erfuhren wir, deg/3 er fz’ir
euch eher fz'ir eine Diktamr steht.

Vielleichl erklc'irst du zunc‘ichst einmal.

welche Grz'inde euch zu dieser Ein—

schiz‘tzung gebracht haben. welchg

Schritze Jelzins warden dabei konkrez

kritisiert? Fiir welche Politik steht,
Jelzin,fa'rwelcheRuzkai andC0. .7 Dana

wc'ire eine Positionsbestimmung hilf-
rez'ch, wie hat sich die linke Opposition
zwischen diesen beiden Stfihlen Jelzin —

Ruzkoi/Chasbulatow/nationale

Gruppen etc. empfunden und welche

Schwerpunkte der weiteren politischen

Einwirkung stellen sich die Links-

radikalen var?

Vadim: Es wurde seit geraumer Zcit

klar, daB die sogcnannten Liberaien der

herrschenden Bfirokratie ganz klare,

eindeutig autoritiire Tendenzen zcigen.
Es begann ailméihlich. Diese Fraktion

kam zur Macht unter den Parolien der

Demokratisierung und der Stiirkung der

Legislative. Aber als sic an der Macht

waren, begannen sie den Schwcrpunkt
aufden AusbauderExekutive zu lcnken.

Es war kiar, (1213 im Jame 1993 der

Héhepunkt der Auseinanders‘etzung
zwischen zwei biirgerlichen Staatsmo—

dellen erreicht war. Und zwar des mehr

parlamemarischen Modells, (1215 Hit

vieIe gemfiBigte Linke dem Parlament

Prioritfit einrfiumte und andererseits

diejenigen, die wollen, (138 die ganze
Macht vom Préisidenten ausgeht. Das

Verfassungsprojekt, das von Jeizin und

seinen Anhfingem ausgearbeii'et wurde,

war ganz klar auf einen starken auto-

rilfiren Prfisidemen zugeschnilten. Er

kann das Parlament auflfisen. die Re—

gicrung ist in crstcr Linic vom Pra-

sidenten kontrollien und nicht vom

Parlament, kfimer; die Politik macht der

Prfisidem.

Dem Parlament blciben finanziclie

[20] SF 3/94
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Fragen Oder das Aussprechen von

Vem’auen gcgeniiber einzelnen Mini-

stern etc. Deshalb haben die sogenanmen
linksdemola‘atischen Kréifte w'ahrcnd

dieses Konflikts an der Seite des Parla-

ments gestanden, nicht weil sic die

Zusammensetzung des Parlaments ver—

teidigen wollten, sondem weil es ihnen

umdenGedankendesParlamemarismus

ging. Das war vor allem fiir die sozial-

dsmolqatisch orientienen Krfifte cha-

rakteristisch.

Was die Linksradikalcn anhetrifft,
sahem sic diesen Konflikt ein wenig
antlers: Ausgangspunkt war. dais einige
Wochen vordiesem “Smatsstreich” Jel-

zins Gaidar, der ehemaligen Minister-

prfisident, ein Anhéinger dcr “Schock-

therapie”, von Jelzim wieder an die

Macht gebracht wurdc {inzwischen
wieder aus der Regierung ausgetreten;

W.H.). Er emanate, ihn zum Vize-

r: cdrr'rdrt‘” ctt‘rr’

m‘mmfi

Ministerprfisidemen. In dorsalben Zait

kam auch die Delegation dcs Inter-

nationalen Wéihrungsfonds (TWP) nach

Moskau und das macht don wiri‘schaft—
lichen Hinmrgmnd dos Konflikts ans:

Damals wwdan die weitefen markt~

wirtschafflichen Refonnenbesprochen,
— also die Weiterfiihrung der Politik dear

“Schoektherapie”. has JelzinwLagar
stem fiir die Durehffihmng der IWF~

Vorstellungen, also Elixir die Sahliefiung
zahlreicher Betriebe, die Subwmi’ons—

‘

abschaffung eta, uia.‘ schm dashalb,
weill sic mam direktwon dermodulation
profitiercn, sondem. sich aufdim Beam-

tenapparatsowieaufdasmuemazandem

Han‘dclsba‘jrgenum (inclusive Méfia~

Bfirgenum) stfitzen. .Im Unterschiod
dazu vomit: die “Parlamemafraktion”
char die Interessen dot Technobfim— «

kratic. Sic wollen dig Baniebe prim-—
tisieren Oder in die Werwal‘tung dfir‘fiefi

iaim‘afifii?

l
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eine solch

Elisfcshagteni’, sprich der Verwaltungs—

Pei-s :k erfuhien. lhrc (kapitalistische)

dergcupvc liegt detnnach im Erhalt

ei
_

lobeund sow1dersetzen siesieh

OE‘ECH Anordnungen dos IWF. 1m

vortzlgfrkonflikt wurde diese Fraktion

die sich Eljoraunenfralction unterstiitzt,

aufbaut
s

un'versohnlichc"Opposition

abgcsctflund
die vor allem die Intercssen

Urokr
{CT Oder benaehteiligter alter

unlchl.iilllleschichten '

vertritt, oflmals

Indu
”.21 Von russxschen Bank—und

K.
SUlerClSCH, die die wostliche

(Slkurrenz fijrchten.

dCShfllldeE: Oktobereieignissen war

DOIilischCndg’ 1:1le
Jelzm seine maeht-

ganz konk

C

ntteuntemahm,umcine
liCheP

. ‘rete soziale und wirtschaft-

oliuk durchzusctzen. Und gegen

Tadikalcn i(impolitik
waren die Links-

die game E
met schon, uns erschien

lisicmn ntw1cl<lung als “Pinoche—

Dikifllufy’
d.h. die Einft'jhrung eincr

auf die chcksderraschen Umstellung

Waren Wir arklyvtrlscliaft. Andererseits

mem, Er naturlicli nicht fiir das Parla—

Caretun
stens “fell 'wir nicht ftir das

WiI‘ wumfspnnmp'smd, zweitens wcil

hCillich h'n,
daB die Leute, die mehr-

m” andc

Inter
dam Parlamcnt stehen,

SChc d rCHOFraktioncn derselben horr-
n cn Burokmtie angehoren.

F . .

(12:5: Zffizzell sprichl der Westen nichl

die Iii/Fiztfl/ er szch bedingungslos ft'ir

WCStlichg Shame
stark macht. Der

mem _0erf gegen die Parla-

.v‘"rakuon Ziclte vor allem daraufa
’ dafl d‘

..

teses Parla
' '

gewflhllseim
mcnt nicht fret

Va
'

-

”13:33:: war
gewiihlt. Es waren im

milvicl onfre1eWahlen,d.h.Wahlen
Obs/omeg- verschlcdenen Kandidaten.

sic kann mick/\I’Vahl 1990 stattfand, aber

"etwerdcns thhrparteienwalil bezeich-

“Ch, dag P
leJelzmistensagen natiir-

ausch w
flrlament sei nieht demo-

Cwfihlt’ d

eil
noch in den KPdSU-Zciten

lchn;
as stimml zwar, aber es warcn

dieses parrlnehrere Parteien und es war

SilZCndcn :cht,
das ielzin zum Vor-

War dag Pal-1d
lte. Zu jenem Zeitpunkt

beidc Fraklamentgut, ois 1991 gingen

Spam, als
ionen gemeinsam vor, erst

MaChtkam ‘es
lhn

stone, begann der

arlamcmp
,aber ntcht ctwa, wcil das

"mane En UHdoniokratische und in—

ie P
_ tschlusse gefaBt hatte. ..

Osmon der Linksradikalen war

g

eigentlich dieselbe wie im August 1991,

2113 wirebenfalls keine derbeiden Sciten

unterstiitzlen. Damals im August 1991

nahmen wir nicht an den Barrikaden

teil, sondern verbreiteten Flugblatter

gegen den Ausnahmezustand, gegen die

Militarisierung, gegen Streikverbote,

gegen die Begrenzung der Freiheiten. ..

das war auch die Position unserer anar-

chistischen Gruppe 1993.

Es gab aber einige Gruppen von

Linksradikalen, die gewissermaBen an

der Seite dos Parlaments standen. Die

Gn'inde waren denen dcr Sozialdemo-

kraten ahnlich. Speziell kam hinzu: am

Abend nach der Vertreibung des Par-

laments durch Jelzin begann der Barri—

kadenbau.Diejenigen,diedasbegannen,
waren die Trotzkisten und einige, eim'ge

(ich unterstreiche das), Anarchisten, die

das ganz spontan maehten, d.h. es gab

keinen BesehluB irgendweleher Orga-

nisationen. Es wardas subjeku've Gefi‘ihl

dieserLeute, die Situation auszunutzen,

wahrseheinlich um die Leute, die sich

um das WeiBe Hans versammeln wiir—

den, zu radikalisieren und in eine be-

stimmte Richtung zu Lneiben. Denn es

ist klar, daB die Leute, die sich um das

WeiBe Haus versarnmelten, nieht un-

bedingt spezifiseh Rechtsradikale oder

Nationalisten waren: Diese wurden erst

in den Folgetagen bestimmend, das be-

stéitigen auch die Interviews mit Lenten

vor dem WeiBen Hans. Es gab vier

Typen: erstens die Nationalisten, die

Jelzin ftir einen Agenten des intema-

tionalen Zionismus halten und ftir das

Parlament waren, obwohl sie mit Clias-

bulatow, der Tschetschene ist, ihre

Sehwierigkeiten haben; zweitens Leute

aus ehemals staatskommunistischen

Gruppen, die hofften, daB sich im Laufe

des Kampfes gegen Jelzin die Situation

zu ihren Gunsten verandern lasso; daB,

wenn Jelzin gestiirzt wird, sich die

, Sowjetunion wiederherstellen lasso.

Drittens waren es friihere enttauschte

Demokraten, die Positionen von 1990

oder 1991 einnahmen, und zwar, daB

man Vertretungsinstitutionen dos Par-

lamcntarismus gegen die autoritaren

Tendenzen derExekutive schiitzen muB.

Und schlieBlich eine vierte Kategoric:

das waren einfacheLeute,die aus Protest

gegen das existierende Regime gekom-

men sind. Weil das Regime keine Zu-

kunft verheiBt.

Einc Becinflussung dieser Leute war

jedoch wenig erfolgreich, erstens weil

es zu wenige Linksradikale gab, und

nach meinerpersonlichen Meinung war

es auch von vomherein nutzlos, es war

nieht unsere Sache, nicht unser Kampf.
DerHauptgrund waraber, daB die Links—

radikalen sehr bald von den Rechts-

radikalen vom Platz um das WeiBe Haus

vertrieben wurden. Es gab Zusam—

menstt‘jfie zwischen Anarchisten und den

Nazis, diesen Barkaschow-Leuten. Ein

Anarchist muBte sich in Notwehr mit

dem Messer wehren und wurde an—

schliefiend von den Nazis den Polizisten

fibergeben. Es war eine ganz klare Zu-

sammenarbeit zwischen den Nazis und

den Polizisten erkennbar. Moglichere
weise hatdas altere Verbindungen, denn

die Barkaschow-Leute von der “Rus-

sischen nationalen Einheit", die ieh als

die gefahrlichsten Rechtsradikalen in

RuBland einsehatze, konnten Trai-

ningsanlagen der Polizei benutzen und

hatten auch Gewehre von irgendwoher,
niemand weiB woher. Ahnliches pas—

sierte auch zwei Anarchisten aus WeiB-

ruBland, die nach Moskau gekommen
waren, um selbst die Situation zu ver-

stehen. Sie waren auf dem Platz und

begannen zu diskutieren und gerieten in

Konflikt mit den Neonazis und warden

von denen als “Provokateure” derPolizei

fibergcben.

Frage.‘ Gab es schon vorher

Zusammenstbfie zwischen Linksradika-

[en una’ Nazis? Ich habe van einer

Auseinandersetzung um cine Verteiler-

stelle linker Zeitungen gelesen.

Vadim: Es gibt eine gewisse Tradition

seit Anfang Sommer 1993. Es gab
ZusammenstoBe zwischen den Ver—

breitern der linken und der Nazi-Presse.

Es begann damit, daB die Nazis die

Verkaufer einer kommunistischen

Zeitung vor dem Lenin-Museum an-

griffen. Ieh muB das erklaren: das Lenin-

Museum im ZentIum von Moskau, (es
ist im Moment geschlossen und wird

vermutlich ein historisches Museum)
war damals noeh der Ort von Ausstel-

lungen ganz im Stil der Kommunisten

und die sahen es 313 ihr natiirliches,

“heiliges” Zenu'um an. Fur die Verbrei-

ter der Nazipresse war es der Platz, wo

man konzentriertPropaganda verbreiten

kann. Vor der Revolution 1917 war in

diesem Gebaude fibrigens das Stadt-

parlament von Moskau. Die Nazis

attackierten die Verbreiter der kom-
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munistischen Presse 11nd rekiamierten

das Gebfiude fiir sich. Ansehiiaflend

gab es auch Angriffe gage“ Verbreitar

der linksradikaien Presse. Die kom-

munistischen Fuhrer spieltcn alles

herunber, um das Biindnis dcr Opposi-
tionskr'afte (mit den divorsen Natio—

nalisten) nicht 211 stfiren. Trotzkisten

11nd Anarchistm versuchtonWidcrstand

zu leistcn, his as im August 1993 an

einem groBeren ZusammensloB kam.

bai dem bereits damais zwei Links-

radikale von den Nazis darPolizei fiber-

geben wurden. In der Poiizeiabteilung
sahen die Festgcnomm‘enen dann die

russischa Fahna mit Hakankrcuz

aufgehfingt; oiner wurde auf dcm Poli—

zeirevier auch verpriigeit. Es gab aller-

dimgs kein Gerichtsverfahren gegen sic,
weil der September/Oktober alles fiber-

schattetc.

Was uns anbelrifft, denke ich, daB

man die Nazis wahrscheinlich auch

physisch hekfimpfen muB, abet ich muB

dir ehrlich sagan, wit haben dazu ganz

wenig Moglichkaiten. Unsere Gruppe
ist sch: klein, diase Nazigruppen sind

militaristisch trainiert, sic sind zicmlich

grofl und hahen Gawehre. Es gibt
Angabcn,daBdicseBarkaschow-Leute,
also cine dieser Gruppen, hunderte

ausgebildetcr Kampfcr hat.

Frage: Wurde diese Gruppe nach der

Auseinandersetzung ums Wei/3e Haas.

in der sie ja als eine Art Schutzgarde
fungierte, nichz ven‘olgt?

Vadim: Praktisch war es doch so, daB

die Median ffir diese Gruppe Werbung
gemacht habcn, ihrein Imagoverschafft

haben.lch kenneeinigeneuere Angaben,
daB dieaeGmppe sogar grfiflcrgoworden
ist.

Diesa Gruppe, cine umer mchreren

militarisicnen Gruppen um das WeiBe

Hans. hatle die Wachen innerhalb des

Parlamoms organisien, sic nahmen an

der Erstiirmung dar Rundfunkstation

tail and vertrieben systematisch Ver~

treter anderar oppositioneilar Kriifte,

sugar cinige kommunistische Vertreter

aus dem Parlamcm selbst. Sic behaupbet,
daBzwei ihrerLeutebei dotErstiirm1mg
dos WeiBen Hauses umgekommen
seian. Aberdiemoistender Barkaschow-

Lame batten vor der Ersfiirmung von

sich 3118 6215 Parlamem verlassen, als ob

sic informiert worden seien. Dazu gibt
es andere Hinweise, daB dicse Orga~
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nisation (“Russische NaLionalcEinheit")
eine provokative Rollo spielt; (LB. bei

einer Demonstration fragte ain Links-

radikaier die untalig bleibcndc Polizei,

“geféfllt euch das, (1218 as Hakenkreuza

im ZenIIum von Moskau gibt‘?" and da

zeigte dieser in Riohtung Kreml 11nd

sagte: “aile Fragen miisscn dorthin

addressiert warden”). Es ist nicht aus-

zuschliefian, daB sic fijr provokative
ZicleseitensderJelzio-Behfirdabenutzt
wurden. Die anfangs initiienen Schies-

sereien gingen von ihnan ans... , am

EndegingendicmilitfirischenEreignisse
von derJelzin-Seitcaus,dasmuBtesogar
das offizieile Femsehen zugeben.

1%;

Graphiken: Pew Steiner/Pavel Voiiiclq?

OffiziailwmdanurgamgtfiiaTmigkait
'

dieserGruppeist geampptfiarkaschow
ging in den Unwrgmnd. Es gab ainan ~

L

Erlafi, (12113 or varhafteti wardan 1111113.
abet man 1111111116 11111 1111111111: 1111111111. Dad

istganz interaasant, diamfiahtigaPolizai
des groflen Rufiland 113111111111 61111 1140- ,

name nioht verhaften. Spam 11111le at,

dad er diasa Zait beiMoakaii auf 11111111
Damaha varbracht ham. 1111 Dazambar

gall: as ainan Anachiag auf i111}. 113111111111
schoB aus cinem vorbaifiahrandanAum
auf ihn. Er wurda vamnndat. 111111111
wmde man and ihnaufinafkaam, var~

11111111311111undbracMMMMMMosMu“
7

in sin Militfirkrankanhaua (1) 1211111111
er, biserwwdargasundwmda11111111111111 fl
worde er freigelassafl 111111 Mina (limp—
pe, obwoht 0111211111 11111111 11111111 wiadar ,

arlaubt varkauftganzoffan 1hraZaittmg l“?
‘Russischa Ordnung”m11 11111121Auflaga
von momentan 340000 Examplam)
1116111211111 3101111118...
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63512:; IWesten warden die Jelzin-

r01~braun 152:als Zusanmzenschlufl van

a has; evEnb wzggeslngen dargestelll.

dafi es dilg
e

c7nfalls
berezls angedeutet,

gibl, [rouse -usemmennrbcit wirklich

aufdiesen
cm ware cs wzchtig, genauer

“mu/3
‘

neuen rot-braunen Schuller—
In Ruflland cinzugchen.

V
°

. .. .

3:13;] hiaturllch istes ffirdic Lculc im

stalinisusclhchl versliindlich, daB die

0 {Cncn N

en
Kommunisicn mit den

Es ist gaIISOIPaZIS
elwas zu tun habcn.

mummn u dlar,
(1118 orthodoxe Kom-

chundcsn Stalinislcn zumindcst in

go.mcinsamrt‘apubl1knichlsmitdanazis
muB ber" m_a_chcn wcrdcn.Abcr man

1i“ismusneksxehbgcn, daB dcr Sla—

Chauvinigi'Chon immcr in sich groB-

GCdankcn Edie und nationalistischc

RUBland w
a"Spomevrle'. Besondcrs in

an tier I(«wider Stalinismus so lange

“alistischgnllhwar
und scincn natio-

das flicht
n allauslcbcn konntc, isl

Stalinistcfam
so

unycrsliindlich. Die

ZUminchL
und Nationalistcn habcn

dankCn d

elwas gemcinsam: den Ge-

"anmcn PCS 'Gr'OBsLaalcs. Dcn sogc-

Slcn lcilcnacllriotismus. Die Kommuni—

dernauon l

as her aus dcm chankcn

im Kam Zicn Befreiungsbcwcgungcn:

komanpdicgcgcn den Imperialismus

r Cilcrkla
undmssc zwischcn dcr

firgCrtum
ssc und dcm nationalen

bolricbc .zuslande. Dicse Polilik

in den 1.331310 Slalinisten ja auch immer

Welt”, DaCm dcrsogcnannten“Drillen

"lSChlanS'gcm zuriick bis nach

rcn: im lab
In den ZOer und 30a Jah-

’ am

re 1923 versuchtc Karl Ra-

“iSlischCnalls Emisséir der Kommu-

dankcn 7n "lcmamnalc, solchc Ge-

li3ch cinfifip?l3.agl0_ren, indcm cr prak-

5ftcn VII msmitrechlcnvblkischcn

gegen-das(<;SCh1Pg’ damit zusammen

Werdc. adc:rsaillcr System gckampfl

. eutSChiand E‘rgumcnticnedamalsso:
InternatiOn 1

‘31 Cm Land, das vom

“minim ”Ten Imperialismus unter—

nale Cfrei
an muB dagegcn cine natio-

m UsamUnngcwegung schaffcn. In

die K0mmumfmhang bczcichncteRadck

lcn, die die Elsie!)
als dic beslcn Patrio-

11ch bes aUOnfflcn Intercsscn eincs

burgerlich
5“

SC_]}UlZen kbnmen als die

Igumcn [:11
Kraftc. Ungel‘ahr solche

cn3 rJatllmnC-n kann man spate: in

Wicd
Fen In den Dokumentcn der

Crfindcn. Es gab cin KPD—

W

Programm ffir die nationale und soziale

Bcfreiung.

Ungefaihr dieselbe Logik klingl jetzt

bei den russischen Slalinisten heraus:

RuBland isl ein Land, das vom inter—

nalionalen Imperialismusflionismus
unterdriickt wird, man muB zusammcn

mil pau’iolischen KrafLen des National—

biirgertums einen nationalen Be-

freiungskampf fiihren.

Frage: Wie kommt es zu dieser per-

manenten Belonung des Zionismus?

Vadim: Das begann eigentlich schon in

der SLalin—Zeit nach dem 2.Wellkrieg.

l953,l<urz vordem TodeStalins, gab cs

sogar ein Projekt, alle Iuden aus dcm

europaischen Teil RuBlands zu depor—

Licrcn. Nach dem Tod Stalins kam es

glijcklicheiweise nicht zuslande. Wie-

deraufgelebt isl der Ami-Zionismus

1967, als der Krieg Israels gegen die

arabisehen Lander embrannle. Damals

nahm die Regierung Breshnew Panel

fiir die arabischen Lander. Seitdem be-

gann in RuBland cine heflige antizio—

nistische Kampagne. 2.3. mi: sehlim—

men Karikaturen, es wurde gefragt,

weshalb jiidische MiLbiirgerInnen stu-

diercn solllen, da man dadurch nur die

Kader fiir Israel ausbilde ele; es er-

schicnen Bficher, die die Schuld ffir die

Pogrome im Millelalterden Juden selbst

zuwiesen — etwa‘ in dem Sinn: die Juden

waren reich, die Kampfe waren kein

RasscnhaB sondern “Klassenkampf”.

Frage: Dafl viele Juden 1917 and

danach auch eine sehr revolutiondre

Rolle gespielt haben, is: in der Partei—

geschichte wohl verloren gegangen?

Vadim: Ja, in der Parteigeschicmc. Aber

nicht bei allen Nationalisten! Es gibt

Nationalistcn bei uns, die mit den Kom-

munislen gem zusammenarbeiten und

cs gibt antikommunisu'sche Nationa-

listen, die mit der KP nichls 211 um

haben mochten, weil die Revolution

1917 einc jiidische Verschworung ge—

wesen sci. Bei denjenigen, die zusam—

menarbeiten, gibt es web! so etwas, wic

cine stille Ubereinkunft, an solchen

Dingen nicht zu riihren.

Frage : Der Nazionalismus als "panel'—

fibergreg‘ende” Ideologie kitte: dem-

nach diepolitischenBIannisse undkeine

Gruppe schez'nt sich davor verschlieflen

zu kennen/zuwollen. Am Beispiel Rufl-
[andkann man davon ausgehen, dafi die

Entwicklung einesneuenRassismus and

Nationalismus nicht nur dem Verjfall
der Sowjetunz'on. sondern nick! zuletzt

auch den sozialen Mwstdnden zuzu-

schreiben is! Oder zumindest van ihnen

gefb‘rdert wird. Kannst du ez'nige mar-

kante Beispiele nennen. diejetzt im M0-

ment dasLeben in Rufilandprc‘igen? Ich

denke an solche Stichworte wiei’rgflation,~
dasMiflverkc‘z’lmix zwischen Preisen und

Léhnen, die Angleichung der Preise an

das Weszniveau.

Vadim: Als zumindesl cine Ursache fiir

das Wachstum der nationalislischen

Stimmungen spielt die soziale Krise

cine groBe Rolle. Die Wirtschaftslage
ist sehlecht, die soziale Lage noch

schlechler. Im Prinzip is: es ziemlieh

.

schwer, die Preise und Lohne mitdenen

im Westen zu vergleichen. Man muB

vor allem den Ausgangspunkt ben'iclk—

sichtigen: friiher konnte man die Léhne

und Preise nicht vergleiehen, auch die

Umtauschkurse waren willkfirlich, abet

dieser Wechselkurs war nieht ganz

verkehrt, weil er eine Balance aufrecht-

erhielt. Jetzt sind die Preise vom Prinzip
her auf internationalem Niveau, in der

Tendenz ist es so, (1210 einige Dinge
noch wcniger kosten als im Westen,

z.B. Brot, einige russischeLebensmittel,
abcranderes wie Kleidung, lmportwaren
etc.sind aufWeleeauAberdieLfihne

sind viel, viel niedriger. Ein Durclh-

schnittslohn ist schwer festzulcgen, die

Regierung nennt ganz andere Zahlen

als die Gewerkschaften, was ich trotz-

dem sagen kann ist meine ungei‘ahre
Schéitzung fiir Moskau: ein qualifizierter
ArbeiterinderProduktion bekam letzten

Herbst ungef‘abr 70.000 Rubel (jetzt
diirften esca. 200.000Rubel sein), (1000
Rubel = l,-DM)>. Leute, die nicht in der

Produktionssphéire tfitig 5in and nicht

in den neuen kommerziellen Bereichen

arbeiten, bekommen weniger. Also alle,
die im Bereich Bildung, Sehule, Wis-

senschaft, Medizin tatig sind. Er-

schwerend kommt abet hinzu, daB die

Leute, die in der Produktion arbeiten

ihre Lohne unregelmfiBig bekommen:
Die Behorden haben zwar zugestimmt,
die Lohne zu erhc'ihen, abet man bezahlt

dieseLohneein,zwei,dreiMonatenicht.

Dann bezahlt man sie, aber die Inflation

ist schon fortgeschn'tten and die Lohne

verlieren eigentlieh ihre Kaufkraft.
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63:13:“:- I.11(l)<:rhziupl solche Lcute wie

Dozembc} 1:17. nach (.len Wahlen im

SOVielc St:
a 5 die Schirinowski-Partei

Plétzlich "Tlmcn bekam,— erkliirte er

Stischc }~:W1r
mussen cine amil'aschi-

Haupta
{0111 anfbaucn. Gaidar als

cigcmnnllllfaschisl! Ein Mann, der

Vorscmg [Pm0ChClislische Rezeplc

gcltcn DE
.

mochlenls Antifaschist

Wenn .da: Xcrflcn vxcle Lcute sagen,

Worden
_ nnfnschistcn sind, dann

er Faschisten. Damil macht er

rOlmganda fiir d
‘

en Faschism .

Cgcnproimganda,
us answlt

Fra -
'

e. W
'

'

ie iuch 15k! sich die neue Verfassung,
1e soziale" Agitation ver-

bietct bereft' s all; (3
I I

-

. ‘ en
ra ’ll 1

'

g g die [In/CS

Vadi -
‘

wirdnggflrlshcrnoch niehL,MiteinGrund

radikalcn 20W,
daB die moisten links-

laublsind Rinungen
nicht offizicll er-

inorfizicn' h

an macht diese Zcilungen

lisch s h

, alb legal. So sind sic prak—

habc iChWCr
zu

verbielen. Zumindcsl

PFOchscn
noch

nichls von Gerichts-

hért. Dag :cgcn sozialcr Hetzc” ge—

erkliirc" daann
man abet auch damil

, B das Niveau dcs “sozialenKam
.

chs” '

-

“lcdrigingm uns 1m Moment ganz

:ragc" Kommen
.018” national

"7.1 Westen is!

.

wir zu den verschie-

zslischen G ruppen. Hier

die Person
Wladimir Schirinowski

Kritik am ngewesen,
an der sich die

1.3m“, (niche;
enlstehcndcn Nationa-

"a”OnaIiszi‘gcée
ganze Angst vor einem

al-Nach déin
en

Ru/Ileandfestgemacht
es mir him so enlErzahlnngen erscheinl

Von Viclen mm} as erlwarc er nur einer

Cdcumn
vtellczchl noch nicht ma]

gsvollste. Ké'nmest du
der b

Vielleic ’11
gcmucrerldutern, wic du dies

Einschiitzt?

Vadim; 58, ieh h

Nationalism“
abc schon gesagt, daB

VOrh momentan in RuBlan

Sogafrirnsfgfnd ist. Das spiegelt sic:
Sein altos aZPPCn wiedcr. RuBland hat

gcffihn arenwappen wiederein—

Adler, u

d zwar diesen gekronten

bralencs T
ncnncn ihn “gekriintes ge-

ist doch lechcmobyl-Héihnchcn”. Es

RUBlan s

3r. daB bei den Nachbam

Cilen in R103?
den

.nationalcn Minder-

fir CinCn no

and emc solcheSymbolik

VinismuS H.0n groBrussischcn Chau-
sDncht. Die Zarenfahnc ist

.un

HM

auch giiltig etc. Dazu gibt es noch cine

brcite Palette reclnsradikaler und offen

nazistischer Gruppen. Sehr viele dieser

ulnarcchten Gruppen emstammen der

Pamjat-Bcwegung, die Panci Schiri-

nowskis kommi abet nieht daher. Schi-

rinowski , der sich sclbst als vern'ickt

bezcichnet, ist popular, 25% der Stim—

mcn;‘ man kann sagen, es war eine

Protestwahl, das slimmt, abet von allen

Moglichkciten, eine Proteststimme

abzugcbcn, haben die Leme eben ihn

gewiihlt. lnsgcsaml is: aber Schiri-

nowskisl’aneikeine iaschistisctharLei

im wirklichen Sinn des Wortes. Ich

bczwciflc, (138 Schirinowski selbst cine

wirkliche politische Uberzeugung hat.

Anfangs begann er seine politische

Karriere als derMann, dcr das politische

Programm der sozialdemokralischen

Partci schreiben wolltc. Dann grilndetc

er diese Liberaldemokratisehe Parlei.

Das crstc Programm war marktwin-

schaftlich orientiert. Jem plfidiert er ffir

mehr Staatscingriffe, abernauirlich allcs

kapilalistiseh, marktwinsehaitlich, —

aber cs sicht nicht nach etwas Prinzi-

piellem aus. AuBcrdem gibt es noch

keine Slurmabtcilung.

Frage .' Er arbeitet auch nich! mi: klei-

neren rechzsradikalen Gruppen zu die—

sem Zweck zusammen?

Vadim: Er istpolilisch ziemlich isolicrt.

Fiir die Kommunisten und Sozialisten

ist er unakchtabel.,Zudem unterstiilzle

er im vorigen Jahrdie PoliLik Jclzins. Er

trim selbst fiir cine ganz autoriLfire

Vcrfassung ein und man sag: sogar, daB

wenn Schirinowski Jelzin nicht unler-

stiitzt hiitte, dicser fiir seine Verfassung

keinc Chance gehab: bane. Schon aus

dicsem Grund und wegen seiner Person,

er ist Halbjude, ist er fiir vielc Natio-

nalisten nicht akzeptabcl. Eine techie,

nationalistische Zeitung schrieb sogar,

er sei ein jiidischcr Agent innerhalb der

palriolischcn Bewegung.

Frage: Wie mufl mn dag jetzl gin-

schc’z’tzen,’ einerseits bekommt er 25%,

die ja nicht nur Protestslimmen sind,

sondern auch aus dem nationalistischen

Lager kommen, andererseits arbeiten

fast alle Nationalisten nick; mi: seiner

Gruppierung zusammen. Mufl man

davon ausgehen, dafl diese Gruppen
_

noch mehr Potential hiniler sic}: be-

kc‘imen?

Vadim: Das ist schwcr zu sagen. Wfiha

rend der letzten Wahl warcn viele

nau'onalistische Organisationen nicht

zugelassen. Diese Leute boykottierten
die Wahl Oder wéihlten trotz allem

Schirinowski Oder die Kommunisten.

Was nun die Versuche angeht, wieder

einmal cine vereintc nationalistisch-

stalinistische Opposition herzustellcn,

zuletzt Ende Mai von Ruzkoi initiien,

so glaube ich, daB sieh die Mchrheit der

nationalistischen Kréifte don zuordnet.

Abcr ohne die ganz Rechtsradikalen.

Natfirlich sind die Grcnzen manchmal

flicBend. Normalcrweise sind diese abet

selbstfindig und machen ihrcganzeigene
Politik. Sie trainieren, sic bereiten sich

vor, aber nicmand wciB, zu welchem

Zweck Oderaufwelchcn Moment. Aber

sie sind stark, z.B. die “russische natio~

nalc Einhcit” wird auf 10.000 Mann

geschétzt, daneben gibt es andere

rechtsradikale Einheitcn, die in andcren’

Regionen stfirkersind. Gut ist, daB diese

Gruppcn nicht vereinigtsind, diese Zer-

spliuerung ist gut.

Frage: Gibt es auch die sogenannte

“Neue Rechte" ?

Vadim: RuBland ist zum Mckka der

“Neuen Rechten” geworden. In Moskau

erscheint eine Zeitschriftl“Elcmenti”,
die ein gemeinsames Projektdcr“Ncuen
Rechtcn” aus verscliiedencn Staatcn

darslellt. Dort schreibt z.B. Alain 'dc

Benoist. Auch diegrofitc oppositionelle

Zeitung, die in RuBland erscheint,
“Sabra” wird von “Ncuen Reehten”

gemacht. Und wenn friiher die Rechten

unbeweglich warcn und sich z.B. gegen

Jugcndkultur aussprachen, Rock 315

Satanismusbczeichnetenetc.,versuchen

sicjelzteinen “Rock—Widerstand”, cinen

rein russischen Rock 211 emblicren. Sie

propagieren jctzt so faule Gedanken,
daB alle Oppositionelle, alle Radikale,
ob links oder rechts, zusammenarbeiten

miissen, weil alle gegen das kapitali-
stischc System sind.

Frage: Gib! esfiireuchBfindnisparmer,
mit denen sick antifaschistische Arbeit

mac/zen Ic'zfit, die diesen Namen auch

verdient?

Vadim: Es gibt cine Initiative seitens
der gcméiBigtcn Linken, dcr Partei der

Aibcii, sic sind sozialdemokratisch
onennert, in Deutschland wareetwa die
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PDS vergleichbar. Dazn vereinzelte

Sozialdemokraten und einige ans dar

KP, alle zusammen grfindeten im Frfih-

jahreinen“Bundderintamationaiisten”.
Mit ihnen kann man etwas zusammen

machen, zumindcst Propaganda, abcr

nurbegrenzi, sic sind staatlich orientiert

und sagen z.B. “Nationalismus ist

schlecht, Patriotismus ist gut.”

Frage: Du hast gesagt. dafl ihr selbst

sehr wem'ge seid. Noch vor zweiJahren

sah das bei einer J Mai-Demonstration

sehr viel freundlicher aus. als. orga—

nisiert von der KAS, einige hundert

unter der schwarzen Fahne durch die

Sladt zogen und sogar das westliche

Fernsehen die newer: Anarchisten zur

Kennmis nahm. Was ist aus diesen

Lenten geworden? -

Vadim: Man sag Le, daB die KAS damals

so um die 1000 Mitglieder hatte, wahr-

scheinlich ist das fibertriebén. Es ist so,

(1213 nicht alles, was sich damals selbst

anarchisiisch nannte, wirklich anarchi-

stisch war. Ich kann es paradox formu-

lieren: Man sagt normalerweisc, dafi es

sehr schwer ist, in einem Land mit solch

staatlichen Traditionen, Anarchist zu

scin; abet in der Situation ciner Krise

und der beginnonden Bewcgungen, die

fiir mehr Freiraum kampfen, kann sich

das verdrehen. Anarchismus Oder zu~

mindestAnti—Staazlichkeiikann fiirviele

Menschen sympathisch sein, ohne daB‘

diesc Leute die Konzepte dos Anarchis-

mus vollig teiien. Darunter gab es auch

einige Lento, die dann spate: und jetzt
Geschaftslsnte geworden sind und sich

heme sugar noch als Anarcho-Kapita-
listen bezeichnen. Ffir Jugendliche war

es auch ein Startpunki {fir ihre politische
Karriere. Es gab einige, die in der KAS

begannen, und dam in die sozial-

dcmokratische Oder gar bfirgorlicha
Paneien gingen. Zudem gab es Jugend-

liche, die das aus Mode mitmachtcn,

z.B. aus der PUNK-Bewegung. Es war

leicht mitzumachen, es gab ja keine

Mitgliedsbcitréigc seitdem hat sich

die Situation verandera Es ist riskanter

geworden, und in dieser Situation blei~

hen eigemlich nnr die, die cine systo-

matische Arbeit machen konnen und

wollen. Jetzt gibt es mehrere kleine

Gruppen, dazu ziemlich haufig verfein-

dot und mit oft seltsamen Positionen.

Ich spreche gar nicht von den Anarcho-

Kapitalisten, sondem von der Mehxheit

der heutigen KAS (unionsweit nnr noch

[26] SF 3/94

ca. 100 Mitglieder), die cinen markt—

winschaftlichen Sozialismus ohncStaat

im Sinne von Proudhon anstrebt.

Frage: Sie wiirden selbst auch diefreie

MarkZWirtschaft einfiihren wollen?

Vadim: Es sieht so ans. Iodcr Banish

soll den Beleg’schaften gehdren, die

darin arbeilen. Als Eigentum. Nicht als

Verwalltungsobjekt. Sondern als Profit-

objekt. Und das, was die Lento produ—

zieren, tauschen sic aufdem freien Marla

mit anderen Betrieben Oder mit Konsu—

menten. Wobei alles ganzlich nach den

Gesetzen dos frcien Markts laufen sol},

d.h. derPreis, derProfitetc. Diese KAS~

Anhiinger bezeichnen sich selbst als

Kollektivistcn, das ist falsch, weil sic

unter Kollckfivismus nicht die Ver~

teilung nach dem Arbcitsertrag ver—

stohen, sondem sic schen es als Kollek—

Livismus aufgrund des gcmcinsamen

Belegs‘chafts—Eigenmms. Gleichheit

verstehen sic nur ala Glcichheit dar
“

‘

Chanson ~

ganz bfirgaflich.

Frags: [ch wallte zum .96th naahmai

aufdie 0kologie zuriiakkammgn, digja
'auch dein persb'nlicharAusgangEfiunkt
war. Van Murray Boakchin atammi ja
der Begn'fi “Soziale Okalogie" . dan er

eng mi: einer 6knlog‘ischen. hem

schafisarmen ader harmehaflsfreien
Gesellschafl var/(WM. lnRuflland gibt
es eine "Sozialé’kolagische Union",
kannst du defer: Zieln erléiutam? Hat
dos etwas mi: Baoi’cchins [dean zu tun

undfalls nichr, wie gem ihr damit um?

Vadim: Es entstand ganz; aalbst‘andig,
Die Okoiogiebewegnng war eigantlich
die crate nnd grfifite soziale Bawagung
in der ehemaligen Sowjetuninn. Abe:

seitdem ist nur wcnig: fibriggeblicben.
Die Sozialdkolngischo Union ist die

grfiBte fibriggcbliebezne dkolngischn
Organisation ans diaaar Zeit. Sia orga-



n
.

33:31:33? noch Menschcn, die auch

die den B ulilandslcbenz'lhreGrfindcr,
Wendclcn

cgnrf Somalc Okologic ver-

keincn Bellini
weiler vcrwcndcn, hallcn

3 Warren
griff von Dookchins Ideen.

SChiilzcr 1:3“ crsler Linie rcinc Natur—

VCrStandicn last
mil der Zcil habcn sic

SChiilch k,
aBmanmchlnurdicNalur

SOzialc Pr0:21", sondcm auch cinigc

SOHSlCnyu cme losen muB, die an-

LClzlercé gerslorung dcrNalur flihrcn.

abcr Zuersl
lngl jCIZL nach Bookchin,

"“lcr307i31mUB nian klarcn, was man

so Spreclicncn Verandcrungcn verslehl:

icr inzwiszfi
cure Sozialdcmokralen

giSChcn Um:
on auch vom “6koio-

Sind dosh 1b
au‘dcr Gescllschafl” und

im Books? ircine Sozialcn Okologcn

man damalu']?
schcn Sinnc. Was wollle

Sondcl—n Ci

3.

PS solllc keinc polilischc,

sein, man

no

okologische Organisation

becirlnlllssc\::olllc
uber Dobbys Polilik

UCian.Aug(i Slcabcr nichl sclbsl be~

Von Anfan
cr

Linkcn versuchlen viele

linksradikjsgmmuarbcmn und cine

“fangs w [3
lchlung durchzusclzcn.

V0“ Becks:
len abcr auch sic nichls

Sich Slalldc
Ins Idccn, sic oricnlicrlen

arlci in Dsscn
schr slark an dcr grfincn

mrcniSlvereulschland. Von don Inilia-

dcr fiber scnfiUllI-Chnurnoch cincrakliv,

FOmiéjowa
1’

el‘nflulsrcich isl, Sergei

mOmCUm 11.1: leehninowgorod, er isl

der Grfincn g-Vorsnzcndcr dcr Liga
_ arlci, cincr dcr grfinen

Crcimgu
.

n C
'

'

kllVimn
g nbcr uns,crgchorlzu den

lOgischcn O l‘
'

‘
'

gebc; Cincr
ganisalion und isl Heraus-

“mg(‘Drillcriflilrciio-okologischcn Zei-

arlei und (1‘
cg .DicLigadchriinen

a
“wide u

*0

Panel dcr Griinen sind

er inic dnlcrschiedlich dcullich auf

Siedclm cr-hicmgcn Realos anzu-

Der .

mi l (151%;
dcr Slch im griincn Umfcld

mach“; w
finkcn Bookchins bekannl

'

:T 10h... Ich las dicse Schriflcn

scluc likéfnamm daruber and fiber—

alfiko‘l/Onfiookchin, die auch in

t wcrsgischcn Union bckannl

lfiBldic
en. Sell Ende lclzlen

c 307' s'vcrmchrlauflnlcrcssc,
‘Ialokologmche Union voncr

crkcj -

m u . .

6
0mm, Pitchen Polmk” genug

IOgisch
_

en E .

gliedcr dcr grate“ mu dem fillere Mil-

Zuxam oaialokologischcn Union

VerSHChménaroeilclen. Im Herbsl 1993

Wfihrend (if;
einc okologische Lisle

l zu organisieren. und

def Sozi
gemach
Jahms s

Wei! di

cincr kiimpfcrischen, 6k0'
'

clzin halle cinen film-r

zwaraufdcr Basis der Parlei dchriinen

(die rechtere bcidcr Paneicn), abcr dies

miBlang. Scildem sind die Vcrlrelcr dcr

Sozialokologisehen Union der Ansichl,

daB die Verlrelcr der Parlei der Grfinen

sic in cine Affare hineingezogcn haben.

Momcnlan sind sic deshalb gegen cine

Polilisierung in dem Sinne “Teilnahme

an dcr Machl". Und je mehr die Sozial-

okolqgisclie Union mil wesllichcn Um-

wcllschiilzern in Bcrfihrung komml,

wcrdcn alternative Thesen diskulierl.

Im Mfirz 1994 gab es cine Diskussions-

konferenz scilens der Okoanarchislcn

mil der Sozialokoiogischen Union, und

es wurdc eine Deklaralion vcrfaBl, in

dcr Prinzipien einer allernalivcn Ge—

sellschafl formulierl wurden. Der Enl—

wurf enlhiill cine Federation dcr Natur-

schulzparks, dcr allcmaliven Bclricbe,

die 6kologisch arbeiten, und der Kom-

munen. Und cs wurden soziale Experi-

meme und okologischc Experimentc

unlcr dem Vorbehall “Nichtzerslorung

der Natur” zusammengebrachl. Dieses

Ergcbnis war sowohl fiir die like—

anarchislischen Teilnchmer wic {fir die

Verlrelcrder Sozialokologischen Union

akzeplabcl. Was nun die Becinflussung

der Basis (lcr Sozialokologischcn Union

anbelri ffl, So isl das cine sehr sehwierigc

Aufgabe, denn die Milglieder sind so

verschieden, ([38 man kaum cine ein—

heilliche Taklik enlwickeln kann. Es

gibl z.B. Milgliedcr aus dem Kosaken—

lum, die nalionalilisch und rccth orien—

licrt sind, Oder radikale Nalurschijtzer.

dic nichls mil Polilik zu lun haben

wollen. Dic Sozialc‘jkologische Union

arbeilct seil einiger Zeil mil ciner

amcrikanischcn Umwcllschulzorga-

nisalion zusammen und hal dariiber

Compulenlechnik, Modem elc. erhallcn,

so daB nun auch darfiber 2.3. die

Zcilschrifl “Driller Weg” verbreilel

wird.

Frage : Kannst du etwas zur Praxis der

Sozialo‘kologischen Union Oder der

aka-Bewegung fiberhaupt sagen?

Vadim: Leider hal sieh hier auch elwas

verandert. Friiher warcn diese Aklionen

massenhafl. Eines der Ziele der radi—

kalen Cko-Bewegung war das Einbc-

ziehen der Bevolkemng am jeweiligen

AklionsorL Jelzlisles so,daBAklivislen

ausdcn verschiedenen Sladlenkommen,

ihrc Aktioncn Oder Prolesllage machen,

wobei die Bevélkcrung sie nur passiv

unlersliitzl, und sic danach wieder weg-

reisen. Das isl naliirlich schlechler, wcil

es die Entwicklung des BewuBlseins,
clas cin wesenllichcs Zicl solcher Ak—

lionen sein miiBte, ausschlieBl und

zweilcns, wenn die Bevfilkerung des

Aklionsorts die Aktion nichl aktiv

unlersliilzl, dann bleibl die Frage, ob

die Aklivisten ganz zuslfindig sind.

Frage: Wenn die vorliegende Ausgabe
des Schwarzcn Faden erschez'nt, befitt-
dest du dick auf einer Vortrags~Rund-
raise, die van derFAUorganisiert wird.

Zum Abschlufl dieses Interviews wollté

ich dick deshalb noch fragen, welche

Schwerpunkl‘e wirsl du selzen Oder was

brennt dir var allem auf- den ngeln,
das du vermizteln mé'chtest?

Vadim: Vor ailem mo‘ehle ich fiber die

reale Lage bei uns enahlen, weil hier im

Westen so wenig Wahres bekannl isl.

Was ich vor allcm klar maehen moehle,

istdas, daB sich bei uns eigenllich nichts

an der Kraflekonstellalion geanderlhat.

DicaileKlasseislpraktischandchachl

gcblieben, das isl sehr wichlig. Ich weiB

nicht, ob das auch fiirandere Landerdes

allen Oslblocks so zulriffl, abet bei uns

isl es so. Die Blirokralie finderl ihr

Gcsicht. Die Bfirokratie kann mitTeilen

dcs Spckulanlenkapitals und Mafia-

Kapitals ein Bfindnis schlieBen, die

Ausbeulungsmelhoden andem sich,
Methoden der Profitmaximicrung
”findern sich, die alle Klasse bleibl. lab

will die Zuhorerinnen wissen Iassen,
(1218 von einer wirklichen Demokrati-

sierung, von einer wirkliehcn Enlwiek-

lung zur Freiheil momenlan bei uns

kcine Redc isl. Man darf momenlan

keine der bciden um die Machl kam-

pchndcn Parleien unlersliilzen. Was man

wirklich muli, isl cine linksradikalc,
freiheillichc Inililaivc aufbauen.

Dcswcileren isl ganz klar, daB wir

die Linksradikalcn im Oslen, niehl in
der Avanlgarde der Bcwegung fiir die

Freiheil gchen kennen. In Rufiland

pflcglc man immer einen Mylhos fiber

Deulschland, die deulsche Linke, die

Marxislen seinerzcil, dann die KPD,
das isl cine zu hinterfragendc Tradition,
das gcbe ich zu, abet trotzdem ist es

wichlig, dais wir auf cure Erfahrungen
und Erfolge vcrweisen konnen, damn;

wir zcigen kfinnen, es isl moglich,
realisierbar. In diesem Sinne ist es fiir
mich auch cine Infonnalions-Rundmise
um zu sehen, wiedie libertineBeweguné
hier arbeilcl. *

’
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Buck VE- erlqg Murray Bookchins
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er.Aufstieg and Nieder-
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1m
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Cm bcl'
lblischcnchcn gab die Stadt

1 .

atskhffi? chdbild ab, und daran

crblicktcm gutc mchts gciindcrt. Viclc

Undhcrd
n

ihrnnr cincn schwiircndcn

achChSCImIinoralischer Vcrdcrlbtheit;

c tau “bwurdc
sic als haBlicher

u“VCrd0rbc:
0r cincr angcblich

Prangcn al
CnflNaLurlandschafi ange—

Clncr agg’mSSoundhaftc Vcrkéirpcrung

[hens/Clinch
SWCn und hernschsiiclitigen

i‘mfinnlichcfli/Namr‘ Oder gar als als

Sorglichm M
Crgcwalligcr” ciner {fir-

vcn Kinder,
UllcrErdc und“ihrcr”bra-

ich‘Abcri tier lJrcinwohncr und dcr

Hug

C
wxlldicmcmphorischcn,

WUChsc dcrgacrradczu ncbclhaftcn Aus-

scmjmcmsh' Ugci antistadtischer Res-

Spricm fiir e{Crbmsenelasscn Viel mehr

en modemmc Smdtfcindschaft, die in

den, 0rm10

on, S‘fh fibcrall ausbrciten—

Ungcn gen stadu'schcn Zusammcn—

rlfngSlosigk {0 Quellen von Orientie—

em” Uny :11, Angst, Selbstsuclit und
»

blickl.1§}:3bl Von Umwcltgefahrcn er-

sam
WaChs

cZClChnc dicscs unaulhalt-

dc l’hgnomcndc Und allcs tibcrwuchcrn—

der Stadt CH; das wir so lcichthin mit

Won “V
an

SulCh gleichsetzen, mitdem

den mensirlfllfidterung”
— und cs kann

on
Medic] lChcn Geist cbcnso vergif—

"legnlfitcincrNaturrcgion.
Was also isl

A
Cnsc

on, d

gglOmCratio‘

eine Sladt? Und sind die
1c in den stadtischcn
ncn unscrcr Tage wie in

EPhot ‘

0. L. Cross /Umbruch

M,

ciner Falle gefangen sind, wirkliche

Burger?

Verstadtcmng
-— Die Agonie der Stadl

will fiber diese Fragen nachdenken und

sie mit einer Hoffnung versehen. Ich

will mimichten in den Chor der SLadt-

Anklagereinstimmen; vielm‘ehr mochte

ich den nngeheurcn Wen der — groBen

odor kleinen — Stadt als einer bemer-

kenswerten Schopfung des Mensohen

untersuchen. Beim Versuch, auf die

obigen Fragen eine Antwort zu finden,

habe ich den geschichtlichen Ursprung

der Slfidle, ihre Rolle bei der Form ung

dcr Menschheit als nenartiger kreativer

Spezies und ihre Verheifiung eines

Freiraums ffir ein neues politisches und

gesellschaftliches Leben untersucht. Ich

habe untersucht, wie die Stadt ent-

standen und welche Erscheinungsfor-

men sie im Laufe der Zeit angenommen

hat, wann und wie sie mehr war als ein

bloBes Markt- Oder Produktionszen-

Lrum, und durch welche Interaktionen

die Bewohner einer Stadt das aus—

bildelen ,
was der groBe rom isclie Denker

Cicero die “zweite Natur" nannte, d.h.

eine “Natur” von Menschenhand, die

im Gleichgewicht mit jener “ersten

Natur” existieren konnte, die wir ge-

meinhin als die natiirliche Umwelt be-

zeichnen. Mcin Augenmerk richtet sich

daher mindestens ebensosehr auf die

Binge: einer Stadt wie auf die Stadt

selbst; stellten doch die am besten

entwickelten Stfidte ethische mensch-

liche Einheiten dar, sittliche wie sozio-

okonomische Gemeinschaften, und

nicht nur Zusammenballungen be-

stimmterStrukturen, diekeinem anderen

Zweck dienten, als Giiter und Dienst-

leistungen {fir namenlose Bewohner

bercitzustellen.

IchmochtedieStadtineinembesseren
Licht erscheinen lassen; ich mochte sie

nicht als eine Zersetzungserscheinung

analysieren, sondem als eine unver—

wechselbar menschliche emische und

okologische Gemeinschaft, deren Mit-

glieder vielfach das Gleichgewicht mit

der Natur wahrten und lnstitutionen

schufen, welche den Blick derMenschen

fiir ihr eigenes Selbst sehéirften, die

Rationalitat forderten, eine weltlich

orienticrte Kultur ins Leben riefen, die

Individualitfit stfirkten und Formen

tioneller Freiheit etablierten.
instilu

o haufig auf die
Wenn ich dabei s

bauerliehe Lebenswelt zu sprechen

komme, so ist das aueh als Bezug auf

die Natur selbst zu verstehen. Biirger-

liche Partizipation entspricht —— als ge-

sellschaftliches Pendant —— der biolo—

gischen Gegenseitigkeit, biirgerliches

Engagement der Rollenverteilung der

Ijebensformen in den nattirliehen

Okogemeinschaften, Sozialgeschiehte
der Naturgeschichte. Mit dem Wort

“Pendant” will ich allerdings nicht

sagen. daB Partizipation, Biirgertugend
und Sozialgeschichte auf natfirliche

Gegenseitigkeit, Okogemeinschaften
und biologische Evolution rednziert

werden konnen; die Unterschiede

zwischen diesen Begriffen sind vie] zu

groB, als daB sie kongruentsein konnten.

Aber dies isteine philosophische Frage,

die ich in einer breit angelegten Dis-

kussion der Ersten und Zweiten Natur

in meinem Buch "The Philosophy of

SocialEcology” (Montreal: BlackRose

Books, 1990) behandelt habe. Hier mag

es geniigen, das Ziel des vorliegenden

Buches zu nennen: fiiir die Stadt und den

Burger eine neue Definition im Sinne

der Sozialokologie zu finden. Damit

verbindet sich fiir mich die Hoffnung,
Menschen mit Gespfir fiir Umwelt und

Gesellschaft mochten verstehen lemen,

was Stadt und Biirgerwesen einmal

waren, und somit besser verstehen, was

sic in einer freien, rationalen und dko-

logischen Gesellschaft sein konnten.

Die Antworten auf die Frags, was

cine S tadt ausmache, kreisen hfiufig nur

um geographische und demographische

Begriffe; die Stadt wird als ein Stiick

Erdoberfl'ache angesehen, auf dem eine

dicht gedrangte, eng verzahnte Gesamt—

heit von Menschen wohnt. Diese weit—

gehend quantitativorientierte Definition

gilt seit langem. Sie liefert auch das

gangigste Prestigemerkmai beim Ver-

gleich der groBen Stadte untereinander

und zwischen Stadt und Dorf. Tradi-

tionell gilt die jeweils groBere Stadt

auch als die kulturell und winschaftlich

bessere. Man bedenke etwa, daB vor

Jaliren bei Volkszahlungen in den USA

Orte mit mehr als 5000 Einwohnem als

stadtisch galten, die fibrigen abet als

landlich. In den letzten Jahren haben

sich die Kriterien daffir, we die Stadt

ant‘angt, cine zu sein, auch nur quan~

titativ verandert. Selbst das [englische]
Wort city hat sich in cine Art gesell—
sclhaf[lichen Euphem ismus verwandelt,
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Wenn diese Ethik der Kample-

mentaritr‘z‘t (wie ich sie schon vorJahren

genannl babe) dem mensehlichen

Handeln in den Slfidlen einer okolo-

gischen Gesellsehafl als Richlschnur

dicnle, wfirde sie nichl nur den Gipfel

einer fiber Aonen andauemden Evo-

lution der Nalur bilden, sondern sie

ware ganz offensichllich ein Hohepunkl

der Vernunft selbsl; sie wijrde Bedin—

gungen sehaffen, unler denen rationale

Ziele und Lebensregeln aufgeslelll wer—

den konnlen, und zwar nichl nur fiir

ncuarlige, okologisch ausgerichlele

Sladle-Nelzwerke, sondern fiir jene

wahrhafl ralionalen menschlichen

Wesen, die ich als Biirger bezeichne.

Denn — wie schon die Griechen scharf-

sinnig erkannlen
— auch Biirgertum isl

ein ProzeB, durch welchen Menschen

personlich und gesellschafllich zu akliv

Beleiliglen an den Belangen ihrer Ge-

meinsehafl umgeforml werden. Wie

dieses Buch immer wieder hervorhebt,

sind die Bewohner unserer heuligen

S‘Léidle weil davon enlfeml, den hohen

und so eindeuu'g am Menschen orien-

lierten Anforderungen zu geniigen, die

die Hellenen an ihre Blirger sleillen.

Wir mijssen den Begriff “Burger” wie-

der mil diesem Inhall {Ellen und gieich-

zeilig dafiir sorgen, daB‘ durch enl-

sprechende personliche und gesell-

schaflliche Bildung, Oder paideia, ans

Sliidlem solche Burger werden.

Es isl die Vemunfl, die uns vor diese
hohe biirgerliche und ethische Aufgabe
slelll: wir miissen Nelzwerke neuer

Slfidle im menschlichen MaB schaffen

ein
neues Bfirgertum, polilische Insti:

lunonen fiir direkle Demokratie, fiber-

hau'pl einen eminent ausgeweitelen

freiheitsbegriff. Die Sléidte, mil denen

ich mich in diesem Buch beschaftige
haben in unlerschiedlichem Grade die:

sern
Au flrag geniigt und das Ideal freien

Burgertums wachgehalten. Es waren

Stadtleulturen,deren Vorstellungen von

Gememsinn so inluiliv und haufig naiv

waren, daB sie feindseligen Kréiflen

leichlunlerliegen konnten; Oderes waren

Penker, die (immer wieder in revolu-

uonfiren Situationen) in ihren Kopfen

enlwarfen, was eigenllich um sie herum

Wrrklichkeithalle warden sollen — leider

vergebiich.

“Bei dem Wort Nelzwerk denke ich

nichlanad-hoc-Kontakte,provisorische
Vereinbarungen, Vertréige, oder zeit-

weilige Bfindnisse zwischen Stadlen

aueh wenn es diese - meist sehr kurz:
lebigen —Verbindungen zahlreich genug

gegeben hat. VieImehrbeziehe ich mich

dabei auf etwas, das seit langem ein

lheoretisches Ideal darstellt, gelegenl-
lich aber auch eindrueksvoll das Leben

von Stadtgemeinden ganz real beslimmt

hat: auf Foderaiionen. Ich kann nichl

genug belonen, wie unlrennbar die

Photo: L. Cross / Umbruch



foderalistische Assoziation von Stiidten

mit der Entwicklung einer freien, 6ko~

logisch orientierten Gesellschaft ver—

knfipft ist. Denn der “Lokalismus” im

Sinne einer praktisch autarken Orts-

gemeinde und des Erzielens einer

”Selbstversorgung” ~ zur Zeit in der

OkologiebewegungsehrpopulfiI—kann
leicht in bomierte negative Haltungen
wie Rassismus, kulturelle Isolation und

stagnierenden Traditionalismus mfin-

den. Wenn die Gemeinden nur lokal

beschr'ankt verstanden wfirden, whiten

sie nicht weniger rfickschrittlich als der

autoritéire Nationalstaat.

Der Foderalismus ist ausdrficklich

nicht “lokalistisch”, sondem vielrnehr

integrativ,wieich im Anhang des Buchs

ausfflhren werde. Er stfitzt sich auf die

gegenseitige Verpflichtung foderierter

Gemeinden, kollidierende Anspré‘tche
juristisch zu regeln, gemeinsame
Aktionen zu koordinieren und die Ge—

meindepolitik so umzusetzen, dais die

Rechte derBevolkerungsmehrheitnicht
verletzt werden. Zwar sollte bei Ent-

scheidungen dem Konsensprinzip wo

irgend moglich der Vorzug gegeben
werden; doch kann dies nicht heiBen,
daB nicht auch das Mehrheitsprinzip
zum Zuge kommen darf, wenn andern-

falls dieFoderation von einigen wenigen

auf Kosten der vielen tyrannisiert zu

werden droht. AuBerdem genfigt es fiir

eine Federation nicht, mit Mehrheits-

entscheidungen zu funktionieren; um

erfolgreich zu sein, muB sie vor allem

das Recht der hoher angesiedelten
federalistischen Rate beschneiden, die

auf der grundlegenden Ebene — der

Bflrgerversammlung — getroffenen
Entscheidungen zu koordinieren.

Es muB ganz klar zwischen Um—

setzung und Festlegung der Politik

unterschieden werden; erstere follt in

die Zustfindigkeit der federalistischen

Rate, letztere in die der Burgerver-
sammlungen der Gemeinde. lm ffide-

ralistjschen Kommunalismus wird also

die herkommlichehierarchische Macht-

pyramide buchstfiblich auf den Knopf
gestellt. Die “Spitze” aller Macht liegt
bei den Gemeindeversammlungen; auf

diesen und zwischcn ihnen herrsehtdas

Mehrheitsprinzip. Den “PUB" der Pyra-
mide bilden die alles fibergreifenden
fdderalistischen Rate, die rein admini-

strative und juristische Aufgaben aus-

ftihren, und deren Mitglieder —- die aus

basisnfiheren Kdrperschaften dorthin

delegiertwerden — unterden waehsamen

Augen der Allgemeinheit agieren miis—

sen und jederzeit abberufen werden

kfinnen.

Achtung H! An alie, die schon jahrelang danach gesucht haben

Ist dies nut eine Sehimdre? Dos;
Gegenteil ist wahr, wie die Geschichte

gezeigt hat. Zwar sind friihere Hide-1
rationen oft wieder zerfallen; fiber die

Grtinde lieBen sich gauze Bficher

schreiben. Aber es waren meistens im»

periale Anspriiche and spate: gang
allgemein tier Nationaistaat, dutch did
sie zuriickgedréingt oder ganz zer—

schlagen wurden. Ffiderationen haben

eine lange und beeindruckende Ge»

schiehte. Sie bildeten die wesentliche

politische Waffe, um der Macht deé
Staateszn widerstehen—jafiiezeitweiiig‘
zurfickzudrfingen. Die Kampfe def
fdderierten Rheinstfidte gegen das

Heilige Romische Reich im spfiten
Mittelalter oder der foderierten 313217
nischen Stfidte gegen Karl V. wiihrend

der Reformationszeit lassen sich als

wenigstens teilweise erfolgreiehe Ver-

suche anfiihren, koniglicher ode: natio:
naler Macht Selmanken zu setzen Oder

sieganzabzuschaffeanSpanienhahefi
die foderaiistischen Bewegungen his in
diedreiBigerJahreunseresJahrhunderts
Spuren im politischen Lehen hinter—
lassen.

‘

Dieses Ringer] zwisehen Clem

Foderalismus und dem Nationalstaat

wirdaufvielenGebietenemeutsiehthar;
allerdings ist die intuitive Opposition
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Diese Praxis ist keine bloBe “Stra-

tegic", wie sich die traditionelle Linke—

und mit ihr alle staatsorientierten Be-

wegungen
—

gem ausdriickt. Sie istkein

“Millel” zum Zweck, schon garnichtzu

cinem verworrenen, nebelhaften Ziel.

Sie ist vielmehr die Entfaltung eines

Zieles: jene ruhmreiche“Kommune der

Kommuncn”, die Sozialisten wie Anar-

chisten so lange angestrcbt haben, vor

allem nach der legendaren Pariser

Commune von 1871, die sich aus—

driicklich dieserBezeichnung bediente.

Die Verwirklichung einer Kommune

dcr Kommunen — Oder, weniger farbig

ausgedrfickt, einer Federation von Ge-

mcindcn — durch diesen dialektischen

EntfaltungsprozeB verlangteineabsolut

kompromiBlose Politik. Sie ruhtauf der

Vorstellung eines grundlegenden
Machtdualismus, indem immer unab—

héingigere, miteinander foderierte Ge-

meinschaften sich in diametmle Oppo—

sition zum Nationalstaatstellen. Jegliche

Macht, welche die Federationen ge-

winnen,kann fiberhaupt nurdem Natio-

nalstaat abgerungen werden — und um-

gekehrt gilt das gleiche.

In diesem Kraftfeld zwischen den

beiden Strukturen werden entweder die

Gemeinschaften und ihre Fodemfionen

ihre WchtaufKosten des Nationalstaats

ausbauen, oderdieser wird seine Macht

aufKostenjenerausdehnen. Wolltealso
‘

eine kommunalistische Bewegung sich

ffir regionale oder nationale Amter be-

werben, so kéme dies einer absurden,ja

paradoxen Verkehrung ilires Anspruchs

gleich, eine “basisorientierte” oder

“partizipatorische” Demokratie zu ver-

treten — schon allein deshalb, weiljedes

Amt oberhalb der kommunalen Ebene

fast ex definitione reprisentativ und

nicht partizipatorisdh ist. Wichtiger

noch: Es wfirde fibersehen -und dies ist

entscheidend —, daB federalistische

Kommunalisten, die sich um onliche

Amter bewerben, dies gegen regionale

und nationale Amter und lnstitutionen

tun. Die Forderung nach kommunalen

Federationen ist gleichzeitig eine For—

derung nach Opposition gegen den

Nationalstaat in allen seinen Erschei-

nungsformen wie auch gegen die Illu-

sion, eine Kontrolle fiber die nationale

oder regionale Gesetzgebung an der

“Spitze” sci eine Voraussetzung ffir die

Ubernahme der onlichen Macht an der

“Basis”.

M/

Eine Beteiligung an Wahlkampfen
fur regionale und nationale Gremien

wflrdenicht nurdie Spannung zwischen

dem “Oben”, also derstaatlichen Sphere,
und dem “Unten”, also der Sphare einer

authentisehen Politik, verringern; sie

wiirde auch die einiibende Funktion der

Politik “unten” beeintréchtigen, aus der

allein die Sphare einer neuen Politik

erwachsen kann. Wenn man Kandidaten

furhochsteStaatsamteraufstelltfirreicht

man keineswegs mehr Menschen, son-

dern man verwischt die Grenzen zwi-

schen Politik uncl Staatsraison (state-

craft), zwischen Mitwirkung und Stell-

vertretung, zwischen’ Federation und

Nation. Nicht nut wfirde das Span-
nungsverhéiltnis zwischen diesen beiden

auBersten Gegensfitzen gelockert und

seine Dialektik zerstort; nicht nur wfirde

die wahrhaftdemokratische Natur einer

UBERGANGE

erkular
zur Klluk Von Okonomie a: Pollux

Nr. 1/1994

"Krisi's" am Ende

Von Marx zu Kurz & Klein

Die Verwandlung einer TheOrie in eine

postmoderne Mysterienlehre

Abschaffung von Arbeit und

Geschlecht ?

Zum Verhallnis von Arbeit(sleilung)
und Geschlecht

Sinnlichkeit, Geschlecht und Kapital

Ontologie und Geschichte

Schwierigkeiten. Kapitalismuskritik und

Menschenbild des Karl Marx;

zusammenzudenken

Thesen und noch mehr Fragen zur

Arbeit

evolutive Genese der Arbeit

Isl Dienstleistung werlproduktiv

Abstrakte Arbeit auch im Sozialismus?

Einzelpreis: DM 10.- zzgl. Porto DM 4.-

Beslellungen bei:

Hamburger Sludienbibliolhek (H38)

Thadsnslr. 118

22767 Hamburg

Berappung entweder als Vorauskasse in Briefmar-

ken oder aul unser Konto:

L Schwensen - Sanderkonto

KtoNr. 67 32 ST - 204

BLZ 200 100 20 (Postgiroaml Hamburg)

SF 3/94 [33]



Erziehung zum Politischen,die aufdem

direkten Diskurs zwischen Nachbam

und Biirgem bemht, (lurch die Medien

ersetzt. Der gesamte erzieherische

Schwung eines libertaren Oder fede—

ralistisch-kommunalistischen Ansatzes

wiirde sich in dem gleichen Nebel ver-

lieren, der die Grenze zwischen Politik

und Staatsraison verschwimmen lafit.

Eine “Kommune der Kommunen” ist

eben nicht eine “Republik der Kom-

munen”oder ein“Interessenverbandder

Kommunen”; als eine Foderation von

Gemeinden wehrt sie sich vielmehr

kompromifilos gegen alle wohlklingen-
den Vorschlage, eine Federation oder

Kommune aufeineRepublik ode: einen

Verband zu reduzieren.

DieRadikalen, die Sozialdemokraten

und die Linksliberalen -— von den

“Griinen”, jener hybriden Erscheinung,
ganz zu schweigen~ haben es niegelemt,
mit der Frage der Staatsmacht umzu-

gehen. Denn wenn uns die Annalen der

Geschichte von Anbeginn bis auf den

heutigen Tag irgendetwas gelehrt haben,

dann dies: Staatsmaeht korrumpiert.
Nicht einmal die idealistischsten und

prinzipienfestesten Anftthrer gleich
welcher Revolution kamen mit den

konumpierendenWirkungen staatlicher

Macht zurecht. Entweder sie verfielen

ihr oder sie versuchten bewuBt, sie‘

dezentral aufzuteilen. Das Festhalten

an staatlicher Machtausijbung zerstdrte

die moralisehe Integritat nicht nur der

radikalsten Puritaner des 17Jahrhun—

derts, die um sie kampften, sondem

auch der fiberzeugtesten Sozialisten,
Kommunisten und Anarchisten, die

tatsachlich in ihren Besitz gelangtwaren.

Die Revolutionen in England, Frank-

reich, RuBland und Spanien Iiefem

fiberzeugende Beweise fur das korrum-

pierende Potential der Staatsmacht -

_

ein Potential, das sich durch seine

unablassige Wirkung als existentielle

Gegebenheit ausweist, nicht nur als

moralische Leerfonnel. Die Macht im

Staate anzustreben — oder mit den Wor—

ten des herkommlichen Radikalismus,
sie zu “ergreifen”-garantiertgeradezu,
daB sie als elitare Manipulation fortbe—

steht, sich ausdehnt und als brutales

Instrument gegen eine Demokratie des

Volkes eingesetzt wird.

Mit einer libertaren Oder fddeialistisch-

kommunalistischen Politik kann der
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beste Weg eingeschlagen werden, um

zu verhindern, daB die Staatsrnacht

“ergriffen” wird und einer Elite vor-

behalten bleibt. Es soll namlich vor-

sichtig versucht werden, den Kom-

munen Macht zuwachsen zu lassen ——

anfangs dutch den Erwerb moralischer

Macht, wie ich im Schluflkapitel dieses

Buches andeute. Derlibertare Oder fede—

ralistische Kommunalismus sucht die

demokratischen Institutionen auszn—

banen, die noch in alien heutigen re—

publikanischen Systemen fiberleben,
indem er sie ffir eine mfiglichst weit-

gehende Mitwirkung der Allgemeinheit
offnet. Daher mein Slogan: “Demo-

kratisiertdieRepublik! Radikalisiertdie

Demokratie!” Es geht nicht datum,
staatliche Macht zu “ergreifen” — and

damn nie mehr loszulassen —, sondern

darum, dieMacht des Volkes so lange
zu vergrdBern, bis alle Mach: bei den

Institutionen einer partizipatorischen
Demokratie liegt.

In dieser Sicht muB kompmmifilos an

einer klaren Unterscheidung zwischen

Politik und Staatsraison festgehalten
werden, vor allem um sicherznstellen,
daB nicht “pragmatische” Saehzwiinge
Oder parlamentarische “Strategien” fiir

angeblich federalistisch-kommuna—

listisehe Ziele eingespannt werden, und

sei es nur zu Propagandazwecken order

um die “Oberen” von “oben” ans anzu-

greifen. Die st'zirkste Wirkung einer

kommunalistischen Propaganda riihrt

namlich gerade daher, daB sie kom—

munalistisch ist; dann kann sie abet nur

direkt von Mensch zu Mensch erfolgen
und sich ‘bestenfalls vermittels einer

Bewegung ausbreiten, die jede Kem-

mune einer Region oder Nation 211 er—

reichen sucht. Nur dutch diese Art von

Propaganda lassen sich Vertrauen,

menschliche Beziehungen und perso—

nales Lernen erreichen und kann somit

diedirekte Demokratie gestarkt werden.

Legitimer Ausgangsort kann die kleine

Arbeitsgruppe sein oderder Bfirgersaal,
die lokale Presse, das persfinliche Ge-

sprach ~ und nicht der elektmnische

Staatsapparat, von dem sieh die

gegenkulturellen “Medienfreaks” der

sechziger Jahre hypnotisieren lieBen.

Die meisten der Gedanken, die in

dieser Einffihrung zu finden sind, wer-

den im Buch selbst genauer behandelt.

lch beleuchte sie vor dem Hintergrund

'eines geschiehtlichen Vorgangs inner-

halh der Evolution .. 11nd, wie ich wohl'

hinzuffigen mufi,des Niedergangs—-der
stadtisehen Lebensweise, nétmlich v01“

einer inzwischen aufgekommenen em—

sten Gefahr fiir Stadt and Land glei—
chermafien: der Verstadterung. Ans

dieser Gefahrdung - die sich nieht nut

als flashenhafte Wuchemng, sondem

als vemichtende Dehumanisiemng
stfidtischen Lebens. ale Anfldsungkom
manaler Strukmren and ads Denatw

rierung des Landlebens daratell‘t—leiten

sieh die bier vorgebrachten Aneiehten

ab. Meine Mgumentation lau‘ftkontrar
'

‘

za der herkdmmlichen Auffess‘nng, die

Stadtnnd Land ebenao wie Gesellsehafl:

und Nam: notwendig miteinander im

Konflikt sieht und die sieh dutch

zahlreiche urbanistisohe Arbeiten in der

‘

westlichen Welt zieht. Ganz im Ge»

genteil: Mag sieh das Leben in den!

Stadten aueh in viefler Hinsieht von den

“natnmaheren” Formed menechliehen

Zusammenlebens wie ema Smmmes—

oder Familiengemeinsehaften anter—

scheiden, so haben aichdneh anewanf

die Okologie einer Landsehaft minde~

stens ebenso segenareieh wie schadiieh

ausgewirkt. lndem wit wiede‘r ein

Gespii: [in die partizipamrisehen Insti»

tutionen entwickeln, von denen

stadtisches bittger‘liehea Leben elnst

gepragt war, beleben wir diese him

gerliehen Ideale and Sensibilitaten men

and kennen mil inter Hilfe vielleieht
der massiven Zerstfirung Einhalt ge~
bieten, welene die Verstadterung
gleiehermaflen fiber Staci: and Land

bringt.

.

Ich habe dieses Bach als Sozials

qkologe und Dice-Anarchist aus der
1

Ulaerzeugung hexane geschrieben, dais
wn'unabweislich die Swatwoderbesser
die Kommune, dean wir mite-sen Stadte

jeder Grade in unsere Betrachmngen
einsehliefien — als fikolegieches [Jitter-
nehmen sehen mfiasen, nieht nur als ein

logistischesoder saukmrelles. DasWort

fikologisch sag: hierbei erheblieh mehr
ans ads in den fibliehen Ein~Punkt~

Umweltbewegungen, die sieh anf

Versehmutzung, die Erhaltung unbe»

rtihrter welder, die Bewahrung der

Tierneltunddergleichenkonzenttieren.
Die Okologie ist in meinen Augen mehr
ein gesellschaftliehes als ein biolo~

gischesAnliegenlEinesihrerZieleaoflte
es sein, zu unterauehen, wie Hem
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GieBt Wasset

ins Feuer!

Die anarchafeministische

Infrogeslellung des

“Macht-Feminismus"'

van 1. Susan Erawn

Vor nunmehr fast 15 Jahren fragte San-

dra Dijkstra: “War-um wurde Betty
Friedan and nicht Simone de Beauvoir

die Leitfigur der Frauenemanzzpatwn
in den USA.7"1

Dijkstrakam zu det SchluBfolgerung,
dais Friedans liberale feministische

“ideologische Gmndhaitung geeignter
ar” (5.306) als der Existentialismus

Beauvoirs. Aus diesem Grund akzep-
tierten die Amertkanerinnenlieber“The
Feminine Mystique" (tit. "Der Weib—

lichkeitswahn Oder die Mystifizierung
der Frau") als “The Second Sex” (dt.
"Das andere Geschlecht") als geeignete
Grundlage n11 die Frauenbefreiung.

Angesichts tier gegenwfirtigen ame-

rikanischen feministisehen Verfiffent-

lichungen wtirde ich heute gem eine

éihnliche Frags: in den Raum stelien:

"Warum wurden liberaleFeministinnen
wie Susan Faludi and Naomi Wolfand

nick: eine anarchfeministische Autorin
zu Leigfiguren der (heutigen) Frauen-

emanzipation in Amerika?"

Wfihrend die liberaien Feministinnen
danach trachten, fit: die Frauen ein

grfiBeres Stiick vom vorhandenen poli-
tischen und okonomischen Kuchen zu

siohem, will (let Anarchafeminismus
einen ganz neuen Kuchen backen.

A15 Anarchistin scheint mir die anar-

cha-feministische Antwort an den

Sexism us not! andere Formen von Hie~

rarehie und Henschaft schliissig, ver-

ntinftig und wiinschenswert, wiihtend

mir die liberale feministische Position

als widersprfichlich und voiler unge—

loster Probleme ins Ange springt.
Warum abergehfindann derAnarcha—

Feminismus zu den Nebenpfaden der

feministischen Geschichte, wfihrend

andererseits der liberate Feminismus,
zumindest in Nordamerika, die Auf—

merksamkeit, die Medienbeachtung nod
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die Zusu‘mmung so vieler erhéilt?

Wie Dijkstra vor mir, sehe ich die

Antwort in der “ideologischen Grund-

haltung” von Faludi und Wolfe Werk

begrttndet. Susan Faludis “Backlash”

(New York: Doubleday, 1991; (it. "Die

Mfinner schlagen zurfick", Rowohlt.

Verlag 42.-DM) undNaomi Wolfs“Fire

téirke derFrauen——gegen
tandenen Feminismus“

Frau in den Medien, o t

Regi‘erung, Akademi

Faiudi bezieht die P

Fortschritt der Frauen

berechtigung in den ul

ten, in den 8013111 eine:
(“backlash") ausge

anstelle den
3

bedauem, fei

nannte “Gesc

quake), das h

mannlicher Herm‘

schfittert. FiirWol

der Schwellesze t

nur noch ihre neu
Q

schen und okonom

anspannen. um eine G

Méinnern zu erreichen.

wieWolfsehen dieMach! . 1

Faludibejammert den Man 3C1“

seitens der Frauen, withrend Wolf diB

@‘nng 1' Macht als iegitint 1nd Witn-

Frauen dazu auffordert, Maoht 211 et-

gneifen. Beide iehnen Mac‘ht wetter als

‘nicht wtinschenswert’ ab noch weisen}
sie diese als ungeeignetes must, um

mm Ziel 211 kommen,z"ck.

Wolfbehauptetsngarfiafidaseinzige,
das Frauen [loch van der

Gieichbev‘rechtigung abhfilt, ihrZfigem eel,Maeht
zu gehrauchen, Silt; argumentiert dent:
lich and oft fibemeugend, dafl Frauen
Macht ergreifen and tin ihre interessen‘
ausnutzen miissen. Sin itfiit gieich zui

Beginn ihres Bun: ~

*'

maehen. Sit: sin age: “wagii es, auf die Glei ctignng nu

. oiftettiteZettfut
1nismue.einen“Macht-« 1

is gekommen,cier den Ge—

iiififiimt einstui’t,3a sugar als sexy

efimmnasen politische unti tilte-
acht ausfiben, meint Wolf;

chtmfifiigen Plate neben den:
mam einzunehmen. “Hemehandelt‘
ich umeineZeit,inderdiewirltlichen

demngen zugunsten tier Frauen van

exert Willem abhfingt,einhandetMacht
u beteiligen mit ihren Verffihrungen

undVerantwortiitshkeitenantim-Demw‘
kratie mit ihren oftenen Konflikten and
am Geld mit aii semen Annehmlichkéi»
ten und Gefahren.” (S55)

1Woifs Worte mtigen entrant ermheiv
en weil sie van den meisteu femininti
hen Arbeiten nhweicht, die den Ge~
uch von Macht in Abtede stellen; ihr
satz itbemimmt jetiooh nut dim

1 dlegenden Ptinz’ipien tier iiberalen
okratie und wendet diese auf die
enan. WolfgibttiasimSchlufiwon

Buches sorbet nu: “Was: immer
tirDiohbedeutet, ftirmich

eutet er im Kern die lugische Anew

nung der Demokratie”

(S.320)
munch ist es nur vemiinftigf“urdie‘
uen, die Maeht zu ergreifen, um

ministischeZieleweitetzmreiben Ste
eht abet noch weiter and befihauptet,
B tier

Feminismne soiange bevot~
undet wtime, solange die Feminia

stinnen nichtdiemutatgfiffent “Wenn
wir datin fortfahnen tier Maeht unseter

‘

K

m PF”;
=



Kapiialismus bewegt und diejenigen,

die dieses System als entweder unver-

meidlich Oder als erstrebenswerlakzep-

tieren, werden "Fire wilh Fire" 315 be-

ruhigend und bestiiligend empfinden.

Es ist. bemhigend, weil Wolf zcigl, daB

Frauenrechte nur eine Umergruppe der

weiter gefaBten Menschenrechte inner-

halb des Liberalismus sind, und cs ist

best’c’liigend, weil sie ffirdie Ausweitung

dieser Frauenrechte argumentierl, ohne

die grundlegende Basis des liberalen

Kapiialismus in Frage zu sLellen. Mil

anderen Women, amerikanisehe Leser-

innen kijnnen sich zufrieden zurijck-

lehnen, weil Wolf ilmen zeigt, wie es

Frauen gelingt, mit Mannem gleichzu—

ziehen ohne irgendetwas in der Gesell—

schaft zu veréindem.

Im Gegensatz zum liberalen Femi—

nismus von Wolf and Faludi, stellt der

Anarcha—Feminismus mit seinem Be—

harren darauf, daB das Benutzen der

Macht nur zu Hierarchie und Herrschaft

fiihrt, die Fundameme, auf denen der

V

ussgsrfrlw‘gcn, unscrcs Gcldcs und

wir den stifle
zu nan-auen, fibcrlasscn

aB Sich d‘fg dcnjcnigcn,'dic wollcn,

(8.320) I

c

Mchrhheit still vcrhéilt.”

sic recmIl‘cilncm
bestimmtcn Sinn hat

Cincrlibc.
orausgesctzt wir lebcn in

Schan
ralcn dcmokralischcn Gcscll-

Solchgémd vorausgcsclzt, daB cine

Von MaCESCUSchaft
auf dcr Ausiibung

Macht del bcmnt (ekonomisch auf der

beilcr- 81_Kapimllslcn iibcr den Ar—

MCMHCEOnIUSCh-an
dcr Macht dcr

mfissendj Ugcr
d1c Mindcrheit), dann

bCYOChLi : reucn, wenn sic dic Glcich-

derlibmil
ng Inncrhaln dicscs Systems

Mach
cn Pcmokrauc wollcn, lcmen

D' lCf‘fekuv auszuiibcn.

Wan-if: $331
uns cincn Hinweis darauf,

handclt Qlfs Werk
so populéir ist — es

POSiu'on :iChhuni
eine fcministischc

SChcndCI’,
c

-Sl‘Ch mnerhalb dcs vorhcrr—

Rahme DOIIUSehcn und 6konomischcn
ns des liberal—demokratischcn
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liberal-demokratische Kapiteilismus
beruht, in Frage. Es ist kein Zufall, daB

“Backlash” und “Fire with Fire" einen

Bestseller-Status geniefien, wfihrend

anarcha—feministische oder andere

anarchistische Ideen auf “alternative”

Zeitschriften und fanzines mitbegrenz—
ter Verbreitung verwiesen bleiben. Die

Botschaft der Anarcha—Feministinnen

istnichtbeslfitigend0der“beruhigend”.
Indlem der Anarchafeminismus scatt—

dessen alle Formen von Herrschaft

bekiimpft, sei es die Herrschait von

F‘I‘ .
.

a

Méinnern fiber Frauen, von Kapitalisten
fiber Arbeiter Oder von der Mehrheit

fiber die Minderheit, Irifft er den Kern

des liberal—demobatischen Kapitalis—
mus und setzt alles, was zu unserer

Gesellschaft gellt'jrt, Clem Zweifel ans.

Wenn Wolf die Frauen dazu anstachelt,
ihr Zfigcm zu fiberwinden und Macht

zu nutzen, so schlfigt sie nichts anderes

vor, als daB die Frauen genau nach den

Werten handeln sollen, von denen sie

irn liberalen Kapitalismus umgeben
sind. Nichts konnte “natiirlicher” schei-

nen fijr Menschen, die in einer macht—

drungenen Gesellschaft leben, als dazu

SF 3/94 [37]



aufgcfordcrt zu wcrdcn, dicsc Macht zu

nutzcn. Der Anarcha—chinismus for-

dert uns im Gegensatz dazu auf, Macht

zuriickzuwcisen, sic zu bckiimpfcn und

zu zcrstc’rc'n, damit allc in Frcihcit lcbcn

kénncn. Nichts kfinntc “unnatiirlichcr”

scin fur Mcnschcn, die in cincr machi—

durchdrungendcn Gcscllschafl 1cbcn,als
daB ihncn geratcn wird, Machi abzulch-

men.

chn dcr Anarcha-chinismus dcn

Mrinschcn, dic dcn Gcbmuch dcr Mach!

aIs notwcndigen Bcstandicil dcs All-

Lagslcbcns bctrachtcn, 30 gci‘a‘hrlich
wcrdcn kann, wic kfinncn damn dicjc-

'

nigen von uns, dic Anarchistlnncn sind,
andcrc davon fibcrzeugcn, daB unscrc

anarchistischc Vision cincr frcien Ge-

scllschafl vemunitig und wunschcns-

wen ist?

Wolfs “Fire with Fire” bictct uns fiir

clicsc Fragc ebcnfails cincn Hinwcis.

denn inncrhaib inrcs libcral-fcministi—

schcn Konchts findei sich, parallel zum

Machtargumcm, cine Bcfiirwurtung dcr

individucilcn Frciheit. Wéihrcnd Wolf

dcn Standpunkt vcrtritt, dafl Frauen

politischc und winschafllichc Macht

ausfibcn sollcn, um ihrc Ziclc zu cr~

rcichcn, bcsL‘atigt sic gicichzcitig das

Rccht dcr Individucn, cinc Wahl und

Entschcidung darfibcr zu trcffcn, wic

sic ihr chcn gestaitcn wollcn, Dabci

wéihlt sic Bcgriffc wic Scibsibcstim-

mung, Entsclicidungsfrcihcit, scxucllc

Frciheii, intcllckiucllc Frcihcil und

Autonomic — und zwar ffir Miinncr and

fur Frauen. Sic vcfiritt ciucn Feminis-

mus, dcr “cinc Frau crmutigt, ihrc indi-

viducllc Sfimmczucrhcbcn ansmu dicsc

in cincr kollcktiven Idcnutfit aufgchcn
zu lasscn; dcnu nur starkc individucn

iiiuwfi 1.15m iicmimum 1

kénnen cine gcrechte Gcscilschafl

schaffcn.” (8.137) Eincn chinismus,

LIFE CAN BE

Mfl'G‘l'C

To BREAK rm
“dcr cine Frau auffcrdcn, sich sclbst zu

sehcn und 2111 suchcn, was sic bmucht,

damit sic andcrcn frci und ohnc Var.

behaltctwas gebcn kann”(S.137);cincn

chinismus, dcr “sich tolcrant gcgcu-

fiber dcn Vorlicbcn andcrcr Fraucn in

Sachcn Sex und Ausschcn zcigt; dcr die

Grundauffassung bcinhaitct, dafl das,
was cine Frau mil ihrcm Kfirpcr maclu

odcr in ihrcm Ecu, ihrc urcigcustc An-

gclcgcnhcit fist" (8.137) cincu Femi-

nismus, dc: “Scxismus ham ohnc dic

Mfinncr zu hasscn" (81.138); cincn, [let

“alle Frauen dazu bci‘fihigt, ihre cigcne
Mcinung auszudrficl-tcn" (3.138) und

cincn; dcr durum “wciB, dais somialc

Vcriindcrung niciu cincn Widcrspmch
darstcllt zu dcm Prinzip, daB Mudchcn

circumpendorferstrace 157/11, 1060 Wien (Br

[38] 31‘ 3/94

Spafl habcn wullcni Nani: 11cm Motto:

chn ich nicht muzcn lawn, 1161 cc nicht
mcinc Rcvolutiun.” (51.1318) Sic hiilt

zudcm fcst,dafl“qucu das Rcchthabcn

fiber ihrwhen an ‘bcmimmcnf’ (S. 1‘38)
All djcsc Aussugcn 51nd? wcnuglcich
sic libcral sciu 3116mm. mi}: mamm-
l‘cministischcn Principicu carciubar.

Tatsficlilich “ng” such Wcif um bo-

ruhmtc“Tanzuudiicvciuucmauacagc”
dcr bckanntcn Angichimiufimmafiuld-
man (naturlicli oimc dicucuu ziticnin),
uafl cs wichug 11m, 3311311 {sciatic umfiuliishc
Lust zu crhaiicn, wfihrcnci man iim
sczialc Vcnaudcruug Wflht ism

Fur Wolf bdcuicichinismuc idea-
lcrwcisc Macht cud individuclch? ci-

hcit. Dicsczr Ducliumus‘iui im libcr 'lcn

Dcnkcn angclc‘gt.WicCflMachon
darlcgi, Ram, fulfgi mandcn Marki-

gcscizcn “Miami” Maxim, 112113 dcr

Sifirkcm die ‘Frciiicii hat. den Mim-
chcrcn fcrtig mu ‘muuiicmmr cu’kimn
bcdcutcn, 1111mm magma Fmiimii
haben, um iiuc Ffihigkcitcn zu Human

uud zu cutwickclu.”
‘

(Macphcrscm Tim Li??? “and Timci of

Liberal Dmocmcy, Oxford, Uxiord
University Prisca. 1977. 3.1)

Wfihrcnd dic 1111mm puiitischc Philo-

ccphic also (tum Gchrauch "mu Mitchi

ubcr den Wcitiicwcrb am Miami alz

und dic chitimiiiit "111m: Macht, Wici sic

(lurch dag Mchrhcitsprinzip in dcr

Regicrung angclcgt i311.sum, vurtcidigt
sic giciciazciiig dic Frcihcii dcr Iridi-
viducniliricbcu in diciiandzunchmcn

unci cin Gcffihl iii? {Ticmismlichc Inte-

gritiu 11nd Aumucmic zu bcwuhicn.
Biases zwcitc 3111211 1:51: auch cm Zici ‘ch

Anarchismuc.
‘

‘fi -

{JFur den Anamhismus izu din unci. gc-

unlW



Schrfi

Indivriliifu Achtung des menschlichcn

Anarchis
ms

grundlcgend. Sowohl

(lag indi‘gidusw1cLiberalismusbetonen
Slimmtm IUDeHc

Rccht auf Selbstbe—

k“Zen”: 10_ Anarchafcministinnen

dicscs R if“
SlCh spczicll darauf, daB

ibCralis:
tauch ffir Frauen gilt. Der

niSmus be
11.8 und .dcr liberalc Femi—

der "indi
inchcn such auf den Bcgriff

Liberalc
Vlducllcn Souvcranitiit", die

ducllc F? {inlflrgraben
abcr die indivi—

lkonomim
iclt, 1ndcm sic soziale und

igcn. A530
Machtstrukturen vcrtei-

raliSmug h'

lcserEbcne kann dcr Libe-

(liege Phil
interfragt wcrdcn, wcil sich

liChc Gc
OSOPhic auf zwei gcgenséitz-

en Cincscllschaftscntwiirfc
bczieht —

ArbClLSplgi-J1:1
dem Macht durch die

“TChcch
_4 Onk'urrenz und den Staat

dcm die
.“°_”_VVlrdunddcn andcren,in

SClbstbcsiildeucnc Fordcrung nach

Sichllcidlmml-mg
an hochstcr Stellc

StimmUn
cr wrrd abcr dicse Sclbstbe—

Ossc uEdund
Autonomic durch die

maChLDm Gcsctzgcbcr zunichtcgc-

Cine GcsgucrAnarclnsmus
bestrcbtist,

dieA schaft so an strukturicren,

Wenn ni(:lsubung
von Macht begrenzt,

widerspri ht gar abgcschafft, wird,

ibcr l'

C tcr Sichim Gcgcnsatz zum

all:
lsmus nicht selbst.

11nd dcfifiirdleshalb 'dcr Liberalismus

ChlStlnnCn
a e Femrmsmus von Anar—

Slellung '

WCgcn dcr positiven Ein—

WCran "jug Macht zurtickgewiesen

andCrcrsciil
, konncn Anarchistlnnen

iChcrcn K

s vcrsuchcn mit dcr freiheit—

Bundnissco’mponcntcdcs
Liberalismus

effcktdic (Stu
schlichn und im End-

chndcm cscllschaftdaliingcgchend
rcihcitcn’

(1313 $10 mchr individuellc

Anafchaf "{Kl ljcbcnsweisen erlaubt.

ministinnemimstinncn
und liberale Fe—

--

rleu

C"

teilcn cine gemeinsame

Stirnmgung furc'lteindividuelle
Sclbst—

Wickc'l t fifg.
In _’Firc with Fire" ent—

durChdaCholf berspiclswcise cine gut-

Czug aquc' feministischc Analyse in

Abtreib
dlc werblichc Sexualitfit, die

anarchalfmg _und'd1e Zensur, die sich in

ffigen 1:, gmlnlSUSChC
Denkweisen cin—

iedczc:
L Ihre Unvcrblfimtheit gcgen

die imm

sur (geradc auch Selbstzensur),

§ PC’liucelrflclann
auftaucht, wenn die PC

“80th i]
Correctness (richtigespoli-

hiiBlich
erhaltcn, Linicntrcue) — ihr

lenswc
es Haupt erhebt, ist empfeh-

Zur SCH. genauso wie ihre Einstellung

Crla b

xualitiit, die Haltung "alles ist

U l, solange es niemanden schadet".

‘

die wir suchen uncl f

Ihre Abhandlung zurAbtreibungisteine

der durchdachtesten und besten Uber—

legungen, die von einer Feministin seit

Jahren vorgelegt wnrden. Indem sie die

ennfidende Rhewrik der Feministinnen

aller politischen Schattierungen, verge—

bracht bei unzahligen "Pro choice"

(Freie Entscheidungs)—Versammlun—

gen, vermeiclet, lenkt Wolf die Diskus-

sion weg von einer einfachen Zustim-

mung zur Abtreibnng als etwas an sich

Gutes und argumentien in derRichtung,

daB die Abueibung ais eventuelle Not—

wendigkeit aber nicht als etw'as Gutes

fest einplam werden muB, weil jeder

Frau die Freiheit fur Oder gegen Kinder

garantiert werden muB. Sie fijhrt aus,

daB "die andere Scite dieser Freiheit die

Annahme der Verantwortliehkeit fiir

neucs Leben ist. Dies gilt fiir Manner

und fiir Frauen. In den 70er und 80er

Jahnen verdréingte die Notwendigkeit,

das Abtreibungsreelit
auf staatlicher

Ebene zu verteidigen, das Bediirfnis

des Individuums eine ethische Bezie-

hung zur Abneibung zu entwickeln und .

den, wieviel aufzugeben er

oder sie bereit ist, um eine Abtreibung

zu vermeiden. Ieh glaube, wir haben da

etwas mtierszancien: UnsereVerpflich-

lung fiffentlich zngnnsten der Entschei—

dungsfreiheit zu handeln, schlieBt nicht

die Verantwortlichkeit ans, die wir als

Mensehcn mit einer Vielzahl von Optio-

nen haben, dafi wir privat zumindcst

alles versuchen, um eine Abueibung zu

verhindem." (5.130)

zu cntschei

Freihcit und Verantwortlichkeit: Ahn-

lich wie die meisten Anarchistlnnen

.verbindetWolfbeides zu der Mahnung,

daB, gerade wenn wir in Freiheit leben

wollen, wir eine starke ethische Basis

entwickeln miissen. Anson sten riskieren

wir,dal3 wirgenan die Freiheitverlieren,

iiIclie wirkampfen.

Die liberalen feministischen Positio-

nen, die Faludi und won in ihren jewei-

n Veroffentlichungen vertreten,

he Einsichten. Der

liberale Feminismus erinnert uns an die

Ubereinstimmungen und Unterschied-

lichkeiten zwischen Liberalismus und

Anarchismus nnd liefert uns cine ge—

meinsame Grundlage im Kampf gegen

den Sexismus. Wahrend Anarchistlnnen

richtigerweise alle Strategien zun‘jck-

weisen, die die Frauenbefreiung tiber

Machtstrukturen erreiehen wollen, kon—

nen wir den Kampf um individuelle

lige

geben uns niitzlic

Freiheiten gemeinsam mit unseren

liberalen feministisehen Schwestem

bestreiten.Wirkt‘mnen desweiteren ver—

suchen,die mehr hierarchischen Aspek-

te des Liberalismus ‘zu unterminieren,

indern wir sie darauf verweisen, mehr

ihren eigenenradikalen Individualismus

einzulfisen. Faludis erschopfende Auf—

zahlung aller Benachteiligungen, die

Frauen in unsererGesellschaftzugeffigt

werden, ist praktisch, wenn es darum

gem, diejenigen zu widerlegen, die

versiehernFeminismus sci unnfitig, weil

"die Frauen bereits gleiehberechtigt"
waren. Wolfs Ansfitze, die Notwendig—

keit eine freie Presses und freie Aus-

drucksmfjglichkeiten zu bewahren, die

sexuelle Freiheit und Unterschied-

lichkeit als etwas Wijnschenswertes zu

bezeichnen, die Verantwortlichkeit als

PendantzurFreiheitzu sehen,dieFreude

undden Schmerz,den individuelleFrei—

heit bereit halt, zu thematisieren, — all

das setzt Anarchistlnnen in die Lage

mit anderen in unscrer Gesellschaft in

Verbindung zu Lreten.

DaB der liberale Feminismus auf

Machtstrukturen aufibaut und dieee ak-

zeptiert,muBhingegenaufierstbekampft

werden, weil jede Befreinngsstrategie

die Macht einsetzt, um Macht zu fiber:
winden, dazu verurteilt ist, neue Macht~

beziehungen an die Stelle der alten zu

setzen. Wenn man "Feuer mit Feuer"

(Fire with Fire) bekfimpft, holt man sich

nur verbrannteFinger und zurfickbleibt

Asche Feuer zehrt sich selbst auf — and

unterschiedslos alles, was seinen Weg

kreuzt. Aus dem Wasser stammen wir;
*

es heilt, loscht unscren Durst und ist die

Basis allen Lebens. Lfischen wit das

Feuer mit Wasser und beginnen von

Grund auf neu!
'

aux Kick if Over,
M:33, I994

fibersefzf van

W0/59'0/79 Hat/g
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>>Die$e Kuliu‘r ignorier’r, was Rassismus si....«

BcwuBte fcministischc Aktivistlnncn

habcn sich von dcm chankcn abgc—

wand1,daBcinchtonungdchlcichhcit
dcr Schliissel zur >>Rassenthcoric<< sci.

Sic bestchcn darauf, antirassistischcr

Kampfwcrdc am beaten von cinerTheo-

ric gctragcn, dic aufzcigt, wic wichLig
und notwcndigcs ist, folgcndcc ais Aus-

gangspunktzu nehmcn: Wit miisscn bci

dcm Bemiihcn, der wcificn Vorhcrr-

schafljedcn Baden zu cntzichen, Diffe-

rcnz positjv bcwertcn und sic akchtic-
rcn. DchhiIosoph Ron Scaap bespricht
in scincm Aufsatz "Rorty: Voice and

thePoliticsofEmpathy” RichardRonys
Buch "Contingency. Irony and Soli—

darity” . Er wcist mit Nachdruck darauf

hin, dafl Liberate oftmals Lippenbc—
kennmissc fiir Vicifalt ud Pluralitéit als

anzustrcbcndcs Zicl abicgen. Glcich—

zcitig haltcn sic abcr an Versucllungcn
von Gieichhcit fest, als wfiren wir ailc

cins, als wiirc >>cs glcichgfiitig<< (um
Michaci Jacksons Text aufzugreifcn)
min (In schwarz Oder weiB bisw. Scaap
mcint:

Die Liberalen briisten cich game damit.

andere tolcrieren zu kfinncn. Allcrdings
nur. nachdcm sic die andcren coi bcschric-

ban habcn, ais ob cs sich um sic sclbst

handclte, sind die Liberalen in (161' Lage,
sich in die Frags von Grausamkeit und

Dcmiitigung “cinzuffihlen”. Mil diesem

Umfonnuliercnverbindctsich immernoch

der Versuch, die andercn zu vcreinnah—

men; nut klingt es hier so. als ware es cin

groBziigiger Akt. Sic versuchen dicsen

Akt des Einverlc‘ibens als Ancrkennung

auszugeben.
Viclc Antirassismus-Workshops sind

daraufausgcrichtct, Wcificn bci dcr Er-

kenntnis zu heifen, daB auch sic dutch

Rassismus vcricizt wcrdcn 11ndvon

dahcr ctwas zu gcwinncn habcn wcnn

sic sich am antirassistischcn Kampf

betciligcn. Das istbis 2n cinem gewisscn
Grad richtig. Allcrdings wird damit einc

poliLischc Solidaritfit hcrgestciit, dic auf

der Legendc gcmcinsam durcngcmach-
*

ter Schikanc bcmht. Das n‘ickl wicdcr

die Weificn in den Mittclpunkt.

[40] SF 3/94

van BellHacks

AuBcrdem liiuft diesc Vorgchcnswcicc
auch Gcfahr, die bcsondcrcn Auswiir-

kungcn, dic rassisiischc Bchcrrschung
auf das chcn van marginalisicrtcn

Gruppcn hat, zu vcrcchlcicm. Ange-
nommen, scibst dic Privilcgicricn nch-

mcn untcr dicscr rascistischcn Hierar-

chic Schaden — womit auch die Vorstcl-

lung verbundcn ist, (12113 1111!, wcnn die

Machiigcncin Gcspiirdafiirbckommcn,

daB sic chenfalis Opfer Bind, sic sich

gcgcn die Henschaftsstrukturcn anf~

lchncn wcrdcn —, so blcibt doch dzic

Tatsachc, daB viclc groBcn Gewinn

daraus zichen, andcrc zu bchcrrschcn,

und ihr Leiden in keincr Weisc miL dcm

dcr Ausgcbcutctcn und Umerdriickicn

verglcichbar isL

Andrassistischc Arbcit, dcrcn Snatc-

gic daraufziclt, dafi dicsc Pcrsoncn sich

als “Opfcr” von Rassismen when, 11nd

dabci aufcinc cincchneidcndc Wirknng
bei den Betrcffcndcn gem, is: febigc»
Icitct. Wir miisscn cinfach zur Kcnnmis

nchmcn, daB Pcrsoncn mii viclen Privi—

lcgicn, die in keincr Weisc Opfcr sind,

sich aufgrund ihrcr politischcn Em.

scheidung fiir die Untcrdriicktcn cin-

scLzen kdnnen. Diccc Solidaritiit muB

nicht unbcdingt auf gemcinsamcr Er-

fahrung bcruhen. Sic kann sich auf das

politischc und emischc Verstfindnis von

Rassismus und die Absagc an Dominanz

griindcn. Daraus Iiifit sich crschcn, wic

wcscnilich die Erzichung zu cincm kri-

tischcn BcwuBiscin isl, cinem Bcwnflt-

scin, das Machtige und Privilcgicne in

die Lagc vcirscizcn kann, sich der Herr-

schaftssn’ukturcn zucniicdjgcn, in dcncn

sic verwurzeit sind, ohnc sich als Opfcr
fiihlcn zu miisscn. Mit dicscr Ein-

schiitzung wird nichtnobwcndigcmcise
dic kolicktive Erkcnnmis ncgicrt. daB

cine Dominanzkultur daraufausgcrich~
tct ist, sich 'vdllig vcrwirrcnd and vet—

zcrrcnd auf die Psyche dcr Mcnschen

auszuwirken, odcr dafi dicsc Pervcrfilc—

rung vcrlclzt.

Cone réumt in seiner Arbeit cin, dafl

Rassismus Wechn schach Er baton:

jednch die Notwcndigkcit, den Unwr-

cchicd zwischcn 11cm Schmcrz idcr

Untcrdrflckcr/Untcrdrfickciinncn imd
dcm Leidcn dcr Unwrdriicktcn 211‘ cr-

kenncn. Er mcint: ‘

Dichmerkungancificmbcr ihrccigcnc
Unterdrfickung 11111111111311 cincn grnndlc—
genden Imam, 11nd zwar dic Annalimc .

sic warden dac Wcscn ihrcr Vcrcklcvung

kennen. Dac kann nicht. scin Warm sic

niimlich wirklich damm wiifitcn. wiirdcn

sic sich befrcicn 11nd sick dc: Rcwlution

dc; schwarm Cnnnnnnity mischlicificn.

Sic wflrden cich cclbct ccrswrcn 11nd 2115

schdne schwmcMcncchca Wiedargflyo-
ten warden.

Dali Wcifie nicht frci wfihicn kfinncn

“Schwarz” zu wcrdcnjctofificncichqich.
Es131zuumcrschcidcnzwicahendiciscm
utopischcn Vcrlangcn 11nd cincr Soli-

(1211113th Schwamscin. Die Solidariuit
in an Handinngcn 3111111111pr in dcncn
Wciflscin nichtfingcrOpfcrundechi-
losigkcit symbniisicrt. ‘

Kiirzlich acigtc ich in cincm Vortrag

anhdafldicgcgcnwfiriigc Vennarklung
cahwarzchulmrdnmh Wciflcdicwciflc
Vorhcrrschaft in kcincr Waisc anficht.
Hicr wird Schwarzscin cur cWiirzc<<

gcmachi, Mic tins cintdnigc Gnrichi,
némlich dic wciflc Kultur (165 main-

stream belchmflach dam Varnngzfi‘agic
mich cine Wcific in cmctcm on:

"Glaubcn Stanichimacwcclméincr
Kuimr aufgcwachcen cind, die rassi-

ctisch ist, and 11111351 dad uric alien ibci-
gcbracht wmdc, rassisticch zn scin, ob

wir cs nun wniicn 0ch nicht.
"

Es ist

auffaliend, dafi sic amen gcmilschaft—
lichen Rahmcn knncnuicrt, in diam dic

Erfahrungcn gicich 11nd ,cinheiilich
crschcinen. Maine Antwan daraufwar,

dafi axle Wcchn (11nd. ails andcrcn in

dieccr Gcscflschaft) dic Wahi habcn,

vicmndzwanzig Stundcn am Tag aktiv

antziracsisdcch Z11 scin wcnn sic daS

wiinschcn. Niemandvon uncictpascivcs
(3pr flat Emichung Ich fabric dicscn

Punkt nfihcr ans itch machtc ihr klar,

daB ich as laid sci. dafl Wcific dic Auf—

mcrksamkcit van ihccrVeramworfilich-



keit --
‘

-
.

en aligaintiranmstischcn Wandcl ablcn—

envcckcnczl lndem sic den Anschein

raSSistisc};
lc selcn gcgcn ihrcn Willen

meme (1
Crzogcn wordcn. Ich be-

Weilcrcg, E:13 (1108. oftmals zu einer

Wird. Vcr lschul<iigung fflrRassismus

Wonung 1:Igtwortlichkeit
und Vcram—

VerlcihCn Dnmcn
ohne chifel Kraft

dem Blicl;
06h cshwird vcrsuchl, diese

Sichuich dzu cnlznehcn. Es war offen-

"Won,
33 (in: Wech mil meiner

lete, Sic Slinzufneden
war. Ich behaup—

Was ich 7ul
wcmg an dcm inlercssiert,

habcsicjhrsz-igcn
balm, wahrscheinlich

arauf e
Clgcncs Programm im Kopf.

eigcntlichrw‘dcnc sic, cs ginge ihr

genaUSQ u"I'dchn Punkl, daB “Schwarze

Wir 38318118011
wic Wech sind —

(liege Behale Rassisten sind.” Als ich

und den nglung‘knusch
hintcrfragte

[CiISbchafl
lerschxcd zwischcn vorur-

Und Wemcctechffihlcn (die Schwarze

finderch
glenchcmchn, ebcnso wie

und institugpcn, gogcncinander hegen)

nanz erklm-
Ona-hsmrler wechr Domi-

Die Vorstlcf glng SIC prompt wcg.

omOgeniujc
lung von cincr kullurellen

er Unlcrdfit
cnlhiilt den Versuch, von

lichendc“ uclccnden und entmensch-

SChafl auf
Wirkung wechr Vorhcrr—

abzlllenkc
dfls Leben von Schwarzen

igen_ Sicn
Oder Sic gar zu cnlschul-

Seien auch
mflth- glaubcn, Schwarze

dicsc Kuh
mesmuech. Dies zeigt, daB

ist, wie Cr Er Ignoricrt, was Rassismus

Cnschcn
‘mk-IIOHICTL und wic sich die

arum ingClgfm"
ihn zu crkennen.

SCthrtucs
fur VlClC Wech nur so

Dressiv ist? chrfilehcn,
dais Rassismus rc-

VOFgefaBt
-

Ieht deshalb, wcil WeiBe

habcn (sic Nlcmungcn fiber Schwarze

abcn um: kOnnLcn solche Mcinungcn

Wei] Ra‘s
lms 1n Rnhe lasscn), sondcm

Sm“dichSlismus
em System ist, das

enougt VCI‘ISChungundUntcrjochung
Cinige's‘ch

Orngalhc Meinungcn, die

VOIbrin
Wafze Yielleichtgcgcn WciBe

Cinem chn,
smd m 1hrem Fall nicht mit

Uns irgccrésfthaflssystem
gekoppelt, das

U‘Ollc lib:
emc Machl géibe, die Kon—

Cchr at:
(138 Lebcn und Wohlcrgehen

SChied sonuns
zu rechn. Dicscr Umer—

W0 im

[e verstanden werden.

in Erschcl'mr schn/arzer Separatismus

Zur Zcil ailnung trim, sehen WciBe dies

WCiBCnR
s .Anzelchcn fiir Cincn anti—

es Sich d assismus.
Gcwohnlich handclt

Uns Sch ‘2;
labor um den Versuch von

Zufluchtsarmn’
uns einen politischen

on zu schaffen, wo wir— wenn

Photo:
Gordon

Parks

gium vermineln, (133

in in der Annahme

rassistisch.

schwarzen Kalle

sie von Anfangan rec

gingen, Schwarze seien

Steele behauptet, daB immer, wenn

Schwarze sich emscheiden, nur unter

sich zusammenzukommen,
wir entwe—

der rassistischen Separatismus aus tief

verwmzeltem Minderwenigkeitsgeffihl
unterstfitzten oder uns weigenen,

rschiede als unwichtig
rassische Ume

zubeuachten,beziehungsweise
dieVor-

stellung >>allc sind gleiclm zu libemeh—

men. In seinen Aufiemngen zum Thema

Gordon
Parks

Photo

auch nut zeitweise — der weiBen Be-

herrschung entkommen konnen. Kon-

servative schwarze Denker, mit ihren

oft von WeiBen mitgepréigten Ideen, die

die Einstellung fibemehmen, Schwarze

seien mssistisch, werden von WeiBen

als Informanten erster Hand angesehen.

Sie'bestétigen den Weifien diese (ver-

rnemtliche)
Tatsache. Shelby Steele ist

em gutes Beispiel fiir diese Tendenz

Ich glaube, seine Aufséitze waren die

vonweiBen
Akademikerlnnen moist-

kopierten Texte. 8 ie wollten damit dem

SF 3/94 [41]
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Photo: Didiar Rucf .

Selbstxegregaiion eridfirter in The Con-

tent 0f Our True Character:

“Dabei kommt cine Gmpolitik zum

Tragen, bei der Rasxe so an Gehieie

gcbundcn wird, daB sicdieZuwcisungen
der Verganganheibwur fiir WaiBe/Nur

fiir Farbige<< imitieri." An keiner Stella

seiner Analyse waist Stacie darauf hin,

dafl Schwarze vielicicht v01! WeiBen

getrenntsein woiien, um einen Raum zu

habcn, wo wir nicht Zieixchcibe rassi—

siischar Angfiffc sind.

[42] 3F 3/94

Alle probiembewufiien Schwarzen,
die xich je f‘aiiein” in einem ansonxnen

weiflen Umfalci bewegt haben, wixsen,
daB wir in einer xalchen Lage oft auf.

gcfordcrt xind, unx msxistischc Ge»

schichten anzuhiimn, fiber blade magi-

stiscihe Wiize zu iachen and was my.

schiedenan Fomlan raxsistischar 8cm-

kane auszusaizen. Auflmdcm wisxan

wit. daii Seibxisegrcgation bai dan—

janigen schwarzan Siudierandcn ma

senders auxgepriigi ist, die, afmzais

materiel! piiviiagiaii, in eimer iibarwic-

genci weiBan Umgebumgxufgawaxhscn
xind. Dori warman aimiii dam Glaiibcn
erzagen, as gabakaman Raxsismaai wir

mien mile “xaiiiiaht Mammahem” iiann
verlaxsen sie van ileum auf margan ihr

211111111512, begaban xiahmaxim anon

and erfahran rasxixiimaha A‘ntgtriffc.

Gmfleaieiix ximi xia minim 'daranf vor-

bamiiai wamm Raxxixmux zu bagcg-
aemuadgegemimammgahan Saamhcn

sie afmmisGabmganhaitaarimEmiam-
mamcin mil: madam aahwmaan.‘ ‘

Stacies Waigam
'

diama athcrz

211 arkenaeni amaxim mailia Warhea-

xchaft namlixh im matigiiahem gasoli-
scimaftiichen Wmmaaaar aaigt, 1. cr-

waakt dam Eiamack, Schwamawarden

einfach aicai gamma miiWaitiaa auxam-

menxaimzi'awantiaimadaflfialafichwar-
mbefiimhtmmix madam vxiimxmicnn
sia Anichi anf iii-a Hm ximi, mmi maiden
mlialxchaibaiiixiaxxixfimhaimgfiffc.
da xich die maiaiaii Waiflan ‘Raaaixmus

nicht abgcwiihm: mm. In Satiiiafarcn
hare ich xa viaia Gamhiciimm von

xchwmen Smaiiarandam dim ma Vor—

sielilimgaiiaamiamhxhamas gfihakainen
Raxxixmus. Sim fiaflaa as in Cirdaung,
mil; waiaan mailman auxammam»

; sein

11nd ahnliciia iammmaaa mimiman-dar zu

teilan, mm mm xich damn in Simafipncn
wiacierzufiaaan. in (imam xia mi: idem
Raxxixmux diam» Lama ikanframicn

siad. Die iaiaia Gamahiciiia harm ich

van ainer jaagam xahwaraaa Frau. Sic 1

mama: wia xia in Mrmama Schulc i

immermiiwaiiiaaKampaiszmam en- ;

gamma sai. Bimm Tagas machtan sic
‘

alia aim: Spfiiaima‘ in irgand jamandcs

'c



Ante
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SChwjzl: Elm
auf cine Gruppe junger

ii quCrlren 2iIglncr, (lie gerade die SIIaBe

Sic SOllten .1 .lner mi
Auto schlug vor,

sammenfah digsc Nigger einlach zu-

"gléubi kl'0_n
. Sie sprach fiber ihre

merkungrgn
011. daB Jemand so cine Be-

Verlcmh hachen konnte, und fiber ihre

hatte jed
ett. SIC sagte damals nichts,

anhahmgch
das Gefiihl, daB hier die

ICichah: Entfremdung von weiBen

Cxte gchégCn
begonnen hatte. Steeles

9ch di

n
ven dcr Annahme aus, daB

sein “I’D“: mttSchwarzen zusammen-

Und grand; ntCht bewuBt rassistisch

r lfiBt die .llz‘hCh guten Willens simd.

GmWilli k
_ alsaehe auBer acht, daB

Weifics fig
e1t,rassustisehcsDcnkenund

leres nebsrrechaftsverhalten
ohne wei-

iihmngemzlmder
bestehen kennen.

Ofcssofin
Ipemer ganzen Amtszeit als

WCiBen St
1r} Yale sah ich mich olt

darauf z

udicrcdcn gegenfiber, die

schwancus SPY-echen kamen, warum

"Olmalémlqdlcrcndg
in der Cafeteria

Sammenszj [3:150 en .elnem Tisch zu-

“Sdmck
H. 510 htclten das fiir einen

mSiSLisCh
rasmsuscher Abgrenzung,

sic, Waru

en Ausschlusses etc. Ich fragte

gckommcm Sic
noch nie auf die Idee

dcr TiSchc Swaren,
daB an der Mehrzahl

Sclbm ab

1e

welfien Studierenden sich

Sagten Si‘il’tznzen w1irden.Ausnahmslos
Utcn YUSZKWas

W102 f‘Wir sitzen mit

meinsarfic Immen,
mll. denen wir ge—

{Cilenyscl ntercsseti und Anliegen

Sich fra 0

ton waren 31c sowcit, daB sie

gemcinfamn lionntcn, Iwie weit sie das

lOCkcr m'

e We1l33e1n"brauchten,um

Bei W
llemaneler umzugehcn.

mit Schwfgfym gilt es jetzt als cool, sich

Ultur gut

en zu treflcn und schwarze

jcdoch n“ :11 findeil. pie meisten mcinen

damn all: ht, flail Sie 1m Zusammenhang

SOllten T03 1hf0l1 Raesismus ablegen

Unseh 7

tsfichlich liegt dem oft der

im Réhniugrunde‘,‘deri eigenen Status

baucn We? fies .Weillsteins" auszu-

2e Kuim
n

Sle glc1chzemg die schwar-

Jo

I’ veremnahmcn,

in SCflizillhzmRutherfordl-zommentiertdas
Home-finalise}:

”A Place Called

ofDifi‘krence
y

:an
the Cultural Politics

Esglmadox
—

dae Kapital hat sich in

geschaft
ere«_ver1.iebt: Das Anzeigen—

‘Vcrka f
gedmht, mdem es uns Dinge

Indivi‘EISEhC
unscre Einzigartigkeit und

linger dartllfiluntersnrcichen.
Es gehl nicht

haltcn so (fin.
mit den Jonesens Sclnritt zu

sein. \vlonf‘lvvcm dar-um.‘ anders als sie zu

cltmusxk blS zum exotischen

Urlaub an einem On der »Drinen Welt<<,

vonethnischenFernsehfeniggerichtenbis
zu peruanischen Hilten: Die kulturelle

Differenz verkaufi sieh gut.

Es ist absolut sinnvoll, daB sich

Schwarze/people of color oft selbst ab—

grenzen, um sieh var dieser Art von

Interaktion zu schiitzen, die sie zum

Objekt maeht.

Steele erkennt nirgends das Ver-

langen, sich einen Rahmen zu schaffen,

in dem es mfiglich ist, Schwarzsein zu

lieben — ein angemessener Standpunkt

ftir den Umgang miteinander, selbst

wenn er die Fem van Selbstsegregation

annimmt. Glficklieherweise gibt es

einzelne Nichtschwaxze, die ihren Ras-

sismus soweit fiberwunden haben, daB

sie Schwarzsein lieben kennen, ohne

dieRolle van Kulturtomisten zu spielen.

Wir erwarten von diesen Personen noch

tlichen schriftliehen Bei-
einen wesen

sie verdeutlichen, wie sie

mg, in dem

'ihr Verhalten geéinclert haben und in der

Folge tfiglich darauf achten, sich nicht

wieder in die weiBe Vorherrschaft ein-

gliedern zu lessen. Gleichzeitg erleben

wir Stchwarzen oft, daB die Gesellschaft

uns bestraft, wenn. wir es wagen, mit

dem Status quo zu brechen: “Wi: >>lieben

Schwarzsein<<, dasheiBL wirhaben unset

BewuBtsein entkolonisiert und uns von

der weiBen herrschenden Denkart los-

gesagt, nach der wir minderwertig,

unzulfinglich, als Opfer gezeichnet sind

etc. AuBem wiI uns an unserem Ar-

beitsplatz unserem entkolonialisierten

Standpunkt emspreehend, werden wir

leicht flit unfreundlicli und get‘zihrlich

gehalten.
Die weiBe herrechende Gesellschaft

stellt jene Schwarzen materiell lbesser,

die bereit sind vorzugeben, daB keine

>>Differenz<< bestehe, selbst wenn es sie

hemmt und Mfihe kostet, ihren weiBen

Altersgenossen so fihnlieh wie mfiglich

zu werden. So fomchrittlich istdieweiBe

herrschendeLegik geworden. Stan harte

ZwangsmaBnahmen zur Kolonisierung

zu ergreifen, verleitet sie Schwane mit

dem Versprechen, in der tonangebenden

Gesellschaft Erfolg zu haben. Sie miis’

sen nu: bereit sein, den Wert des

Schwarzseins zu verleugnen.

Vorabdruck aus:

Bell Hooks: Black Looks. Popkultur
—

Medien - Rassismus. 320 5., ca. 36.-

DM, Orlanda Frauenverlag. Berlin. Der

Titel erscheint im September 1994 Gérlitzer Str. 39
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DER LEIDENSWEG

ERICH MUHSAMS

nach der Ofiginalausgabe im

Mopr-Verlag, Zfixick-Paris 1935

mit einem Geleitwort van

Else Levi- Miihsam

and einem Nachwmt zum Schicksal

van Kreszentia Miihsam
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ISBN 3-927170—07-0 86 S. DM 12,80

Jean-Frangois~ Steiner

TREBLINKA - Revolte

eines Vernichtungslagers

{Nut
in ganz seltenen Ausnahmefallen — in Treb-

lmka etwa ~ wurde die intedorisiette Gewalt ge-

schichtlich in Gegengewalt umgewandelt, und

auch dort war diese Konter—Violenz, wie Jean-

Franguis Steiner sic in seinem Treblinka-Buch

mtfgezeichnet hat, ein Alct dc: Wfixdeerimgung

ode: -wiedererlangung.« Jean Amery

Vorwort vom Simone de Beauvoir

ISBN 3—927170-06-2 342 S. DM 29,80

Marek Edelman

DAS GHETTO KAMPFT

Deutsche Erstausgabe mach der Originalausgabe
»Getto walczy«, Warschau 1945

Vorwort von Ingrid Strobl

ISBN 3-927170-05-4 97 5. DM 14,80
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EmKoIoB wankt -

'DieKrise der DGB-Gewerksehaflen
voh Hans Nakielski‘undKarlM559;

Werkschor—Angehfirige beim Klaus Lage Konzert

Vorbemerkung:

Im Februar 1994 hatte der MDR bei den Autoren ein 45 Minuten Feature fiber die Lage der DGB-
Gewerkschaften fiir den Vorabend des 1.M[ai 1994 bestellt. Der damals vcreinbarte Titel (“Bin K0108
wankt”) standen fiir cine kritische Analyse der Gewerkschaften.

1Am 13.April Iieferten die Autoren dem MDR das Manuskript. Fiinf Tage spéiter erhielten sie den
telefonischen Bescheid, daB die Sendung von der Hdrfunkdirektofin des MDR, Karma Sommcrey, per—
sénlich abgesetzt warden sei. Der Grund: das Manuslctipt sci “zu kritisch”.

1Wir dokumentieren den zensierten Radiobeitrag, damit sieh die Leserlnnen ein Bildmachenkiinnch, was

heutzutagc schon als “zu kritisch” gilt. 1

[44] SF 3/94



D61” DG
.

\l'crkschljflst
mil Scincn 16 Einzclge—

10“. seinen zahlreiehen Fir-
mCl’l un

. .

tigSlcn dGliilm‘hgllngen ciner der miich-

Aber (1ch lcrk§Chaflsbiinde
der Welt.

Chon die E
013131 ins Wanken geralen.

SChCH Ma
kandalc um die belriigeri-

schaflsci
"agCr chemals gewerk—

nunngaugCincr Unlemehmcn, der Woh—

dchupcngiftsellsehaftNeueHeimaloder
DGB EndcmktketleCoop, brachlen den

ch01" und k

der 80m Jahre ins Strau—

milgliedcr ISIS‘LC‘LCU
die Gewerkschafts—

nCue Prob] llllonen. Inzwischen sind

Gene“ die émc hmzugekommcn, mit

Werden; die

cwcrkschaflcn nicht fertig

lll dcr GescsmeCrslc
Wirlschaflskrise

ie U'ale
‘lChlc der Bundcsrepublik,

agiCFCndm—glfin europa- und weltweit

“fOTdenm onzerne und die neuen

CWCrkschagfcn
1n Ostdculschland.

Die

angclrcmn
'ten,die vor fiber 100]ahren

Bescham find:
Um fiir den Schulz der

zu fimpfifn
Ulld sozialen Fortschrilt

ficken mrnwstehen
heutc mil dem

Oder kUr‘“ d‘flnd.
Zum cinen sueicht

”“dCSreéicr
IC konvervaliv—liberale

Ungen, die dL'mg
vrcle der Soziallcis-

mitdlflchgc If:
Gewerkschaflen einsl

wellcrgcld gel/.1
hallcn - vom Schlechl—

Slfilzung
‘5 zur Arbcitslosenunter-

Umcmch. ZUIT} anderen nulzen die

. mCrdle Krise zum Angriffauf
(he lar‘

.

lfl1ch0n LC.
dCr BcschiifLigtenlsmngcn

und Rechle

l

_

Die
T .

Girrl‘feuselnanderselzungder Melallinduslrie

Tats? '

in dthgch
forderten die Arbeilgeber

i den 10 l:sldeutsehen
Metallindustrie

nur cine illenTanfverhandlungcnnichl
Chiillcm Dullrunde

bci Lohnen und

EUng des

. urch dlC einseitigc Klindi-

ten Sic
geltenden Tarifvertmgcs wol—

rlans vcir
allem die Slreichung dcs

laubg dugc
dcs und dicKiirzung des Ur-

Einc I:chsetzcn.
SChan Dfovokation

ffir die Gewerk—

lender] [ljc
IG Metal] fordcne, die gel—

halten A
rlaubsregelungen beizubc-

menYL-eruBerdenn
wolltc sie MaBnah—

anaehT C_Schaf_ligungssichcrung und—

Proycm
anfgeblcl - zwisehen 5,5 und 6

Weslldc
mehr Lohn. Allen war klar: die

fibcmafilsehen .Metallunlcrnehmer
Offensi

men mil ihrer Kiirzungs-

gcsam

ve dlC Yorreilerfunklion ffir die

ten Tarlfverhandlungen im Kri-

scnjahr 1994.

DielndusuiegewerkschaftMctall,mit
fiber 3,1 Millionen Organisicrten die

grdfite Einzelgewerksehafl der Welt,

riefihre Mitgliederzu Demonsn’alionen,

Warnslreiks und sehlieBlich zur Urab-

slimmung iiber einen Streik in Nieder-

sachsen auf. Die GewerkschafIs-mit—

glieder spilrlen offensichllich, um was

es ging. TroLz Massenarbcitslosigkeit

und Angst um den eigenen Arbcitsplatz

beteiligten sieh mehr 2115 1,8 Millionen

Arbeiler und Angestelltc an den Wam—

ereiks. Und fiber 92 Prozenl der IG

Mctall-Milglieder in Niedersaehen vo—

tierlen fiir einen Slreik. Doch dazu kam

es nichl, obwohl die Kollegen in Nie-

dersachsen alles liir einen Arbeitskampf

vorbereitel hauen. Am Wochenende vor

dem geplanlen Beginn des Slreiks

einigten sieh die Gewerksehaftsfiihrer

mit den Arbeitgebern in einem eilig

einbcrufencn Spitzengesprach in Han-

nover.

Mil dcrn KompmmiB gelang es der

Gewerkschaft zwar, Kiirzungen beim

Urlaub und beim Urlaubsgeld zu ver—

hindem. Dafiir nahm sie aber bei den

Lohnen erhebliche Abslriche hin: Nur

um zwei Prozent werden die Lohne und

Geha’llererhohl, und das nichtablanuar,

sondern erst ah Iuni 1994. Das bedeulet:

Flinf Monale lang gibl es die von den

Unternehmem geforderle Nullrunde
-

und danaeh cine nominale Lohner-

hohung, die erheblich unter der Infla—

lionsrate liegl.

Zur “Beschéiftigungssieherung” ken—

nen Betriebsrale und Unlemehmens-

lricbsvereinbarungen
leitungen zwar Be

abschlieBen. Sie sind jedoch freiwillig.

d so (lurch den

Kcin Unternehmen wir

neuen Tarifvertrag gezwungen,
auf

Emlassungen zu verzichten.

Klaus Zwickel, der erslc VorsiLzende

der IG Metall hall dies trotzdcm fiir ein

"ordentliches Ergebnis". Er isl froh,

daB mit dem KompromiB von Hannover

“der Streik in der Metallindustrie in

letzter Minute abgewendet werden

konnte”.
Viele an der

schen das anders. Zum

bei Opel in Bochum:

”Ja. also, die haben ‘nen Targ‘absehluj}

in Niedersachsen verwirklicht, der aber

wohl nicht so unbedingz auf die Zu-

friedenheit von vielen Leulen staflt, wo

man aber generell der Meinung sein

kann, daf)‘ die Leute das wohl so mit der

Gewerkschaftsbasis
Beispiel Arbeiter

Faust in der Tasche schlucken, was da

so abging."
15.800 Arbeiter und Angstellte sind

heute bei Opel in Bochum besehaftigt.

Vor zwei Jahren waren es noch fiber

19.000. Die meisten Opel-Werker sind

in der IG Metal]. Der Organisationsgrad

der Arbeiter liegt bei 90, der der Ange-

stelltenbei 50 Prozent. DieGroBbetriebe

der Automobilindustriemi: ihren vielen

mannlichenFacharbeitem sind seitjeher

Hochburgen der Gewerkschaft.

Die Emporung der Opel—Arbeiter

richtet sich vorallem gegen diejiingslen

Betriebsvereinbarungen, die die Mehr-

heit der von ihnen gewahlten gewerk—

schaftlichen Belegschaftsvertreter

unlerzeichneten.
Solche Vereinbarungen werden zwi-

schen Betriebsralen und Unterneh-

mensleitungen abgeschlossen. Sie

regeln vieles, was nicht in Gesetzen

oderTarifvertragen festgesehrieben ist:

Zum Beispiel Pausen fiir FlieBband—

arbeiter oder Essensgeldzuschl'age. In

vielen GroBbetIieben gibt es auch Zu-

schléige zu den bei Tarifverhandlungen

ausgehandelten Grundlohnen.

Anders als Tarifverlrage, kt‘mnen Be—

lriebsvereinbarungen allerdings naeh

geltendem Recht nicht miteinem S treik

erkampft oder verleidigt werden. Wenn

Arbeitgeber die Vereinbarungen kiln—

digen, haben die Belegschaftsvertreler

nur eingeschrankte Mdgliehkeilen zur

Gegenwehr.
In vielen Untemehmen kiindigten die

Arbeitgeber in jilngsterZeitbelriebliche

Vereinbarungen mit dem Ziel, Kosten

zu sparen. So auch bei Opel. Wolfgang

Schaumberg is: Mitglied der IG Metall

Er war einer von 39 Betriebsraten bei

Opel Bochum, die sich im letzten Jahr

mitderForderungdes Managments mach

einer 30prozentigen Kosteneinsparung

konfrontiert sahen:

“Also konkret ging ja die‘Sache in den

Opel-Werken (as im Fn'ihjahr 93. Die

Firma
hat van sic/1 aus Betriebsver-

eznbarungen gekl'indigt, die wir lange

Zeit hier als schon normale Errungen-

schaften angesehen hatten. Die Firma

hat erklc‘irt, wir zahlen nicht mehr das

volle Weihnachtsgeld, sondern nurnoch

den tariflich notwendigen Betrag. wir

zahlen nicht mehr die Zuschfisse zum

Kurzarbeitergeld , wirzahlen nichtmehr

automatisch die ja’hrlichen Lohn-

erha'hungen auf der Basis des Opel—

Lohns."

SF 3/94 [45]



Hommagc
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Herby

In Bochum gab es, so Wolfgang
Schaumberg, durchaus die Bereltschaft

zur Gegenwehr gegen (liege Umer-

nehmer-Plfine:

”Das war kaum bekannt, dafl hat’ 5 flier

in Bochum 'nen Streik gegeben van ner

halben bis zu anderthalb Stunden in

alienBochumer Werksteilen, im vorigen
Jahr am ersten Juli und day war seiz

langen Jahren das erste mal wieder

mal, dafi die Opel-Eelegschafi ohne dafl

gewerkschafiliek ein Streik angesagt

war, geschlossen dieArbeitniedergelegt
hat. Da war Protest da gegen diese

Androhungen,nurdurchsolchek'osten-
einsparungen kb‘nnen wir den Standort

Bochum Oder die Opel—Standorte in

Deutschland sichem.”

Die empérten Opel—Atheiter in

Bochum machten ihrem Unmut mit

cinem sogenanmen “Wilden” Sheik

Luft,. also mit einer Arbeitsniclder-

legung, zu der wetter die Gewerkschaft

noch der Betriebsrat offiziell aufrufen

durften.

Bel den anschlieflenden Verhand-

lungen gelamg es der Opel-Konzemlei-
tang, einen Keil zwischen die Betriebs-

rite der verschiedenen deutschen Opel-
Werke zu ueiben.
”Dunn kam es in: September/Oktober
zu den Gesamtbetriebsratsverhand—

lungen in Rfisselsheim and hier wurde

ein Entwurf vorgelegt einer Be-

triebsvereinbarung mit dem Namen

Standortsicherung, der hier, van den

Vertrauensleuten - fiber sechshundert

Vertrauensieuten — als Hormrkatalog

geschlossen abgelehnt warde and

gleichzeitig warden aber in Elisselsheim

vom Betriebsrat Information.vbldtter
verteilt, nu’t diesem Entwmf sei ein

tragbarer Kompromz'fl gelungen. Von

da ab hatter: wir mit der schwierigen
Situation zu tun, deg/3 es in Bochum eben

Widerstandgab, auch mi! Untersu‘itzung
des Betriebsrats, und in Rt‘t’sselsheim

und Kaiserslautern eben halt

nicht."(Walfgang Schaumberg)
Eine gemeinsame Lime der IG—

Metall-Ben‘iebsréite im gesamten Opel-
Konzem gab es nicht.

80 flat Anfang 1994 die Betricbs-

vereinbarung Nummer 210 in Kraft.

Danach sollen innerhalb von drei Jahren

in den westcleutschen Opel-Wcrkcn
immerhin 75 Millionen Mark singe-
spart warden. Auf Kostcn der Bcschilf—

tigten.
Kfinftig hangt das Weihnachtsgeld
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vom Krankenstand in der gesamten

Belegschaft ab. Wenn zuviele Krank-

heitstage zusammenkommen, gibt es

zu Weihnachten wcnigcr Geld. Aus-

serdcm fallen Erholungszeiten flit

Schichtarbeiter weg, (lieZuschfiese von

Opel zum Kurzarbeitergeld warden erst

ab dem vierten Tag gemhlt 11nd van

tariflichenLohnerhfihungen warden die

Opelwerker kaum noch etwas when,
well sic wcitgehend auf die fibertatrif—

lichen Zuschléige angerechnet warden.

Als der 39kfipfigen Betriebsrat van

Opel Bochum fiber die Bettiebsverein—

barung Nr. 210 abstimmte, gab es nut

zwei SLimmen dagegen. Eine 1mm van

Wolfgang Schaumbcrg. Er vertritl im

Betriebsrat eine Lists kritischer Ge-

werkschafter, die den kfimpfefischen
Namen “Gegenwehr” triigt. Fiir (135 [G

Metall-Mitglicd Schaumbcrg machtdie

Untcrzeichnung der Betriebsvereim

batting einengrundsfitzliehen Fehlerder

Gewerkschaftspolitik in der aktuellen

Krise deutlich:

”Das Problem, was wir sehen ale

Hauptproblemfzirdiegewerkschafih’che
and fiir die betriebiiehe Arbeit: Wir

marschieren gesehlassen nur mach

zuriick. Die groflen Konzerne. wie unser

Bem‘eb General Motors - Opel. eetzen

unsfiz'rchterlich unter Druck. Wenn wit

bestimmte Betriebsvereinbarungen
nicht bereft sind attfiugeben, wean wir

nicht beret: sind, bestimmte Konzes-
sionen zu machen. dann wdr der

Standort Opel Bochum eben geft‘ihrde‘t.
Also. wir sehen das Problem eher so.

wenn die Beriebsra'te Me in der Ante»

mobilindustrie iibemll maesz'v zurfiek-

weichen var den Angrtfi'en, var den

Drohtmgen, var den Erpressungen.
dann ist das gleichzeitig ein Ausdruck

auch der Gewerkschaflspoiitik. die water

dem Namen "Standort sic/tern" eben

aueh bedeutet, wir mfiseen zurfiek, um

die Unternehmer t'm Wettbewerbskampf
oben zu halten.

Und diese Parole, die auch mm

Varstand der 1G~Metall kit‘rzlich neck

ma! so verbreitet warden ist, Gewerk—

schaften mfissen gesellschaftliche
Gegenmacht and kritieches Co-Mana-

gement zusammen sein, die halten wir

fiir hofi‘nungslos ft'lr uns. Wir meinen,
das ist die Quadraitur des Kret'see, zu

verlangen wenn man bet‘dee regeln will,
die Interessen der Mitglieder and

gleichzeitz'g dureh Ca-Management dt'e

Situation der Unternehmer retten will.

Des batten wirfflr nicht machbgr."
Die Zuetimmung dew: Dpeb Beuicbs-

ratemehrheit zu den massive Kur—

zungen lanai Lehman and bea‘ieblichcn

Sozialleietungea im gesamten Konzcm
nutzte die Geschfiftsleimng softbrt. Nur

wenige Woehenflepfiter legte Sic dcn

Boehumem gteicheineweltechuicbs-

vereinbamngvar: Dismal - wig cs hicB
~ zur “Varbessemng der Wettbéwcrbs—

{enigma (lea Wakes II” _ 1
DabeieemmdleUntemehmenslcitung

zur Dumhsetzung ihrer
amen

Ein-



SDar

Zwislclgfjplfinc fluf die Konkurrcnz

bcim Ge
vcrschlcdcnen Opel-Werken

AUfLrfi
range] um ncue Produktc und

HmmgC.
Solltcn die vorliegenden

Wcrthongs“!orschlfigc
nicht akzeptiert

Werfic die?
das Opel-Management,

ration nic‘hcu'c
16-V—Mowren-Gene-

Ungam bt
1n Bochum, sondem in

Zur Zeitic
aut. Dim-1 sei die Produktion

"Die nem
35 M11.honen Mark billigcr.

arm “mete Verembarung beinhaltete

Arbei; ..

andemm Regel-Samstags—
fur Reparatur und Instand—

also Wochenendarbeit ohm:

Mungbeinhaltetadafl
eine bestimmle Senkung des Kran-

kenstandes erreicht werden mat/3 und

zwar auch durch Hausbesuche von

Meislern...

Auch diese Ve‘reinbarungen wurden

dann mit demArgunwnt, anders kéinnen

wir die Arbeitsp‘ldtze nicht in Bochum

halter: beziehungsweise diese Pro—

duku'on hierher holen. wurde dieser

Vereinbarung bei zwei Gegenszimmen

zugestimmt. Ich habe da auch dagegen

haltung,

Mehrarbeitsbeza

gestimmt.
Wir ké'nnen nicht zurfickgehen auf

die fiinfhunderzffinfzig Mdrk Monats—

lohn. wie siejetzt in Ungarn verdient

warden. Und die ungarischen Gewerk—

schafter, mit denen wir Kontakt haben,

die sagen: wie ka'nnt [hr jetzt in dem

Zusammenhang den Samstag aufgeben

und wieder als Regelar‘beitszeit akzep-

tieren, wo wir jetzt, (11.; news Gewerk—

sch‘qfl, uns bemfihen, unser Niveau an

Eures heranzufiihren. Und1hr drehtja

jetzt den Spiel} um and kommt aufunser
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'Niveau zurt‘ick in der Hofinung. s0 Ar-

beitspld‘tze sichern zu kénnen.”

(Wolfgang Schaumberg)
Den Strategien europa- Oder weltweit

agterender Konzeme wissen die auf die

Bundesrepublik fixierten Gewerk-

sChaften bislang wcnig emgegcnzu-
setzen. Das vor allcm kritisieren die

Gewcrkschafter von dcr Lists “(‘13ch—
wehr” bei Opel—Bochum, zu dcnen auch

dcr Betriebsrat Gfinter Wicczorck ge—
hfer'

“Regelmafiigfi'nden fiber die IG Mezall

im Europc'iischen Metallarbeiterbund

auch Aummobilarbeiterkonferenzen
slatt. Aber dafahren in der Regal, sag
ich mat, die Betriebsratsfi'irsten dahin,
kommerz zun‘ick and erzc'ihlen nix. also

as passiert fiberhaupt keine Trans—

parenz. Una wir meinen einfach, die

einzigste Chance ist, international

gewerkschaleich wetter zu kommen,
wen'n also sole/1e Kontakte fiber Basis,
dat heifa’t also fiber relaliv normale '

Kalleginnen and Kallegen la'uft, um da

ma! Zusammenhfinge herzustellen und

die viellez’clzt auch spd'ter mal

gewgrkschaflspolitisch richtig auch zu

benutzen.”.

Doch die Gewerkschaften konnten

bis jetzt noch nicht einmal vermeiden,
dafi Belcgschaften im cigcncn Land,
manchmal sogar im selben Untcr—

nehmen gegeneinander ausgespielt
warden. EineTandem, die noch dadurch

verstéitkt wird, daB die Tarifpolitik - bis

heute das stfirkste Fem der Gcwerk-

schaften - an Bedeutung verticrt. In

immer mehr Betriebcn warden immer

mehr Leistungen statt fiber flfichcn—

deckende Tarifvcrtrtige fiber Verein-

barungen gercgelt, die von Betrieb zu

Betnisb unwrschiedlich sind.

Nicht nut in den Betrieben, auch

auBerhalb - aufpolitischerEbene - haben
die Gewerkschaftcn heme einen schwe—
ten Stand.

Zwar gelang as dutch bundesweite

Aktionen, die Einfiihmng von Karenz-

tagen, also Krankheitstagen ohm:

Lohnfortzahlung zu verhindlem, die

zunfichstmitderEinfiihrungderPerge—
versicherung geplam warer1;Und auf-

grund des Protestes von 100.000 Bau-

Aufikleber ,,gegen den 812mm“
van ,,Anar¢:hie“ bis ”Zukum‘t“.
115 varsch. Mntive. Prospekt E3185

P.R.O. Peter Rose.

Herzagstr. 78/IV. 807% Manchen.
Wit drucken und entwerfen such
nach Euren Vorlagen + Ideen.

FEW/3081235 Fax 0891450818521
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arbeitcm in Bonn wurde die Streichtmg
des Schlechtwettergcldes auf 1996
verschoben. StraBeanockaden umd

Ramausbesetzungen van Stahlarbeitem

sorgten schlieBlich dafiir, daB die

Regierung ihren Plan zurtickzichan

muBtc, die Zahlung von Arbeitslosett-
hilfc aufzwciJahrc 211 begrenzm. Diese

Kitrzung hiittc die Sozialpltine in am

Smhlindusme geffihrclet. Dcnn dart

habensichdicUntemehmervcrpflichtet,
die Arbcitslosenuntsrstfitzung filterer

Arbeiter, die frciwillig dag Werk ver-

Iasscn, mit Sozialplangeldem aufzu-

stocken.

Doch all dies waren vcrzweifelm Ab-

wchrkfimpfe. Bei dear Dutchsetzung p0-
litischer Gegencntwfirfa 2111 Kristen-

politik batten die Gcwerkschaften kei—

ncn Erfolg. Der DGB konnte wade:

geniigend Anhfinget fur dag von ihm

propagiene Konjunkmrpmgramm fin-

den, noch die miliiasdcnschweren Spare
programme mit den umfangreichen
Kiirzungen bei Kurzarbeitem, Arbcits—
losen, Umschfilem Oder Sozialhilfe-
cmpf’cingem abblocken.

v

Iri

figmgtkggmff

DetIef Hensche (1G Median) gehtirt zu

den Spitzcnfunktioniiren, die often

zugeben, daB es den Gawerkschaften
heute an Konzepten, Ideen 11nd Visionen
fchlt. Das verfingert ihre Attraktivitéit
und Mobilisierungsffihigkeit. Kain
chifel: Die Gcwerkschaften stacken

'

ineinchrise. Derdeutfichste Ausdruck
daftir sind die schwindenden Mitgliie—
derzahlen.

In den letzten zwei Jamen haben die
DGB—Gewerkschaftcn fast 13 Fromm
ihrer Mitglieder verloren. Zwischen
Ende 1991 11nd Ende 1993 sank dia Zak!
der gewerkschaftflch Organisierten um

1,5 Millionen. Ftit diesen dramatischcn
Einbruch gibt es mehrere Grfindc:

Wer wegen Arbeitslosigkeit, Waiter»

bildung, Vorruhestand odes Ubergang
in die Rents den Betrieb verltifit day
kehrt hhuf1g auch derGewerkschaftden
Rfickcn. Andsrs 313 in frflheren Jamen
verzeichnen die Gewerkschaften heute
- bei stark rficktfiufigcn Arbeitsplatz-
zahlen - kaum noch Neueim‘ritte. Es
fehlt dcr Nachwuchs.

Umso mehr mflfitcn sich die 0rga~
nisationen eigentlich um diejtznigcn
bemijhcn, die keine Arbeitsstclle mchr

habcn.

"

deutséliwg‘ésétzes‘treu biedé‘rfldéatsréh'gcsetzezstteu bieder dcutsch gesetzestrcu bieder dcutsch gesemestreu biedardeutsCh
Das dachten sich auch Angeltka Bcicr

11nd Uwe Kathardt, als sie vor gut
zehn Jahmn die: Gawerkschafwln dazu

bringen woflmn, endlich mam ftir die

Inmressen dear Asbeitslusm zu lun. In

einem Bum unter tier Dachschttigc dcs

Bielefelder DGB-Hauses erfttihlcn sic:

Kantalhardt: “Wit selbs‘t 1warcn
arbeitslose Gawarkschaftsmitglicdcr,
haben gematkt in unmrschiedlichcn

Zusammmhfingm - Wtarbeit iin Ini-

tiativen Aufbau won Arbaitsloscn-
zentren- walcha thlemc as gibt1n dcr

Zusammenarbeit mit den Gicwcrk-
schaften. Um! tia haben wit friiihzcitig
ans umgaschaut 11nd gaguckt, wo gibt
as dean mach Kollagm, die: an dicscr

Thematikarbeiten.‘ Um} 1984 hqbcn wir

damn 100 Amman zusammengchabt
und haben sine amt: Arbaitstagung zur

gewerkschaftlichen Axbeitslosenarbcit

dutchgcfiihrt. Until die 311% War uns

natijrtich ,als Gewmkschafter‘ in die

Wiege galegt zqsaggen, mit 40 cincr

grofien, acme-m; mfichflgefl‘ thanisa-
tion, wit: as diet Gawarkschaften ja hicr

Immar mach 12131531311611, mam man da

zuswnmcn an aim Projekt angttht, Ar-

beitslosanmbeit, damn kann man auch

palmsch einiges ctamit crreicmn.”

Betas:“Ia praktisch salt data so aus,

(121131 11th disses aintm Wache Tagung,
wir cinen gamma Furdemngskatalog
hatten Fordamngen an die

,

cwcrk-

schaflen: Zusttindige Sakmtfirc, Bil-

dungsangabow ftir Arbeits‘mac, Vcr-

tretung in dun Gmnien, und winch cinc

Einrichmng and Fittanzierung cincr

Koordinierungssmfle. Es wattle cigcnt—
lich wic so aimheme Kamffel hin- und

hergeschoben, disses Them zWischcn
DGB undEinzelgewetkschafmItkcincr
wollte so richtig zustttndig stain. Als wir

gemerkthaban,dandiafiewcrkschaficn
das so ohm-3 weittms nicht finanzicrcn
wfirdan, habcu wit eincn ijektamrag
gesctuisben and Italian cinen Vcrcin

gegrijndct - Ffirdm’verein gcwcrk-
schafflichsArbeitslosenarbeiteiV. -und

diescr Verem hat ABM«SteIIen fur uns

beamragt
”

Drci Jaime Iang finanziatta so das

Arbeitsamt das Projckt. first dann

unwrstiitztm wechselwaise tier DGB

die IG Metall 11nd ainigc klcincrc

Gewerkschaften die Knordirtt'crungs—
smile gewerkschaftlichcr Arbettsloscn-
gmppen. I313 Initiative wutda Zur zcn-

tralen Infamations— Anlaufi und Bc—

ratungssmIIe ftir a113, din innerhalb dcr

Gewerkschaften mitArbeitsIoscn zu tun
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fly/er Sich
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mierun s

l kelncn Grund, die Koor-
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weilcr zu untersliitzen.

neu “was

re der DGB dann wieder

die 16 M
unterstiilzen, bei dem sagar

En ~e‘f111erkannt hat, daf} es nicht
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Dewifizfmsse
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mll 1hrer Hilfe vorallem

itsloscc' 1.8.110 gewcrkschaftliche
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Wk hfin'

Newman

Einpr

CWCSZZIEIT’
dim aueh bcim Aulbau der

CSléi’ndém flgtsarlmit.
in den ncuen Bun—

Oren dic G

cuilich wurde. Dori ver-

die moist
CWciksehafien mit Abstand

Sich nach Zn
Mitghcder. Dabci hattcn

1989 auch fem Fell der Mauer im Herbst

Zlmiichst v'l‘llr‘dlc
DGB-Organisationen

5ffncL
o 11g ncue Perspcktiven er—

N .

“Chgifidfnr:
die crsten West-Unwr—

GcWinnch
Oslcn .Dcutschlands ncue

finch diCGancen
w1uerlen, waren bald

lCn Zur S

cwerkschaficn aus dcm Wes—

Wic es hi tElle:
Zuniichst mil Beratern,

lner

C
, zur Unlcrstiitzung der Par—

gcwcrkschaflen vom Freicn Deut-

schen Gewerkschafisbund FDGB. Es

sollle der Wandel der smatlich kontrol-

lierlen DDR—Gewerkschaften zu unab-

hangigen Imeressenvertrelungen
der

Arbeiter uncl Angesiellten gelfirdert

wcrden.

Doch schon bald finderten die DGB—

Gewerkschafien ihre Strategic. Sie er-

6ffneten eigene Biiros im Osten. Meh-

rere DGB-Gewerkschafien brachen die

Kooperaiion mil den FDGB-Parlnern

ab. Der FDGB und seine Einzelge—

werkschaften lesten sich mach und nach

auf..

In der ehemaligen DDR waren nahezu

alle Werktétigen im FDGB. Diemeisten

fichst zu den
von ihnen wechselten zun

DGB—Gewerkschafien fiber. So kam

anch Axel Weber, damals Ben'iebsrat

bei einer Landtechnik- Firma, von der

IG Metall 051 in die 16 Metall West: .

"Also, es war im Prinzip ein reiner

Verwaltungsakt, aler den Kallegen ouch

nicht schwer gemacht wurde. Es muflte

also jedes Mitglz'ea' ider DDR—

Gewerlwchaften einen neuenAufnahme—

antragfiir die gesamtdeutscheIG
Metal!

stellen. Also aus dem Bem'eb, wa ich

herkamme, kann ich sagen, haben das

100 Prazent der Kallegen getan."

So kam es zu einem pléalichen Mit-

gliederboom
beim DGB. Zwischen

1990 und 1991 stieg die Milgliederzahl

der DGEGewerkschaflen um fast vier

Millionen. In mehreren Gewerkschafts—

zentralen rechneie man damit, daB der

Organisationsgrad
im Osien sehr viel

hfiher bleiben wiirde als im Westen, wo

nur jeder driue Beschéiftigtc Gcwerk-

schaftsmitglied isL

Im Osten, in Sachsen-Anhalt, zwi—

schen Halle und Magdeburg, liegt

Ascherslebcn. Die 30.0m—Einwohner-

Sladi mil ihrcn millelalterlichcn Befes-

iigungsanlagen warzu DDR-Zeiten cine

Hochburg der Werkzcugmaschinen-

Industrie. Hier liegt auch die Ver-

waliungsstelle Aschersleben der IG

Meiall ihre Biiros

fijnf Landkreise ist diese Verwallungs-

stelle zustfindig: Neben Aschersleben

sind das die Kreise Sangerhausen, Eis—

leben,Heustedi,Quedlinburg
undThale.

”Wenn wirfi'irdieflinfLand/creise die

Zahlen arbeitsplatzmizfiig sehen wollen.

hazten wir 1990 29.000 Metallur-

beitspla'tze und davan sind cirka noch

10.000 Metallarbeitsplc‘itze fibrig ge-

blieben. Dassindja bloflnoch einDrittel

der Arbeizsplc'itze, die vorher hier be-

haLFiir insgesamt _

standen haben. Also wir hatten am

Anfang icirka 25.000 Mitgliéder and

haben ungefc‘ihr 9.000 Mitglieder

verloren,also es he'll! sich van derSache

her noch in Grenzen, wenn wir gegen-

stellen. was Wir fi'ir einen Arbeils-

platzabbau batten." Das erklfirtder Ge-

werkschaftssekreiéir Axel Weber.

Nach der Liquidation seiner friiheren

Fir'ma wechselte er vom Betriebs-

ratsbiiro» ins IG Metall-Biiro.

”Wir versuchen also fiberKontakte zum

Wirtschaftsministerium des Landes

Sachsen-Anhalt. zur Treuhand bis hin

nachBerlin zurFrauBreuel , ouch fiber

den Bundestag, ouch fiber den Bun-

destagsuntersuchungsausschufifz'ir die

Treuhandarbez‘t, Arbeitzsplc‘itze zu

erhalten. Wenn man das am Beispz‘el

festmachen will, die MIFA Sanger-

hausen. das ist die Mitteldeutsche

Fahrradwerke GmbH Sangerhausen,

die hatten urspriingliclz mal 1.200

Beschaftigte, sallten melufach priva-

tisiert werden. Dart sind verschiedene

Dinge gelaufen, die die Treuhand — ich

sag es mal aufDeutsch - versaut haz..Es

hat noch 1993 im Fri‘ihjahrein Angebot

gegeben vom Fahrradhersteller Biria,

der wallte naclz 450 Leute fibernehmen.

Dort halt die TreuhanddiePrivatisierung

ouch mehrfach obgelehnt mit dieser

Firma. Und hat jetzt an zwei' schwez'zer

lnvestoren verduflert, die lediglicnnoch

12] Beschaftigte halten. Wir haben also

um blafl mal eine Zahl zu nenn’en.‘cirko
40 mal die Treuhand in Berlin besucht

mit dem Bezriebsrazsvorsitzenden

haben also mil Sicherheit ouch wei;
fiber 25 Belegschaftsversammlungen
wa'hrend der Zeit durchgeffihrt, wo die

Belegschaftdirektinformiertwurde fiber

den Stand der Privatisierung und alle

damitzwanmnhdngendenFragen, wie

nachrongige ABM-Gesellschaften

undsoweiter.
Das Ergebnis is! ganz

emfach, dafl also 121 Beschdftigte noch

varhanden sind in der MIFA." (Axel

Weber)

Die Treuhand wollte das Fahrradwerk

sehon
im April 1991 schlieBen. Doch

die Gewerkschaft hielt dagegen. Sie

umerstiitzte die Belegschaft auch bei

spektakuléiren Aktionen, wie der Be-

setzung des Betriebs in Sangerhausen

Oder der Treuhandniederlassung in

Halle.

”Insgesamt kann man 30 en,

MIFA nach existiert - and dis wigg
eigentlich ouch die Kallegen - haben sie

SF 3/94 [49]
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dem Betriebsrat und der Verwal‘

tungsstelle hier war On zu danken. Und

man kann das noch wetter ausdehnen.

I6 Betriebe wtirden nachweislich nicht

mehr existieren, die sind durch unsere

Tc'iu'gkeit gerenet warden, in den 16

Belrieben zum Stand heute..
"

So Dirk

Lindemann, dcrzweiw Bevollmfichtigtc
der 16 Metal} Aschersleben.

Doch Lrolz ihres Einsatzcs konmcn

die Gewerkschafter nichl vcyhipdem.
dais immer mahr Menschen 111 111mm

Vemalmngsstellenbereich chas Arbeit

sind. Mina Mam mufl‘ Dirk Lindemann

feststellen:

“Wir haben 22,4 Fromm offizielle

Arbeitsiosigkeil. Rechne ich Vomlhe-

stfindler, rechne ich ABM dazu, rechne

ich Kurzarbeit, aiso am: die Punkte,

Weiterbildung,Umschulungdazu,dam
haben wit cine Echtzahl 59,3 Frozen:

Arbeitslosigkeit hier im Landkreis

Aschersleben. Und das kann ich fiir alle
'

anderen Kreise ebcnfalls zwischen 50

und 56 Fromm behauplen. Und das ist

eine Schweinerei, das ist eigemlich auch

gar nicht mehr nachvollzichbar."
Zur Gewerkschaftsarbeit zéihlt in

Aschersteben auch die Arbeitsioscn-

bcueuung. Mit Unterstmzung dcr Bie-

lefeldcr Koordinierungssmlle wurden

hier - und in mehreren Nachbarstfidtcn
- Arbeinsloseninitiativen ins Leben

gerufcn und Erwerbsloscnberater aus—

gebildct.

WM

Immer mehr Mitgllieder in Ostdeutsch-
land geben ihr Gewcrkschaftsbuch ab.

Der Organisationsgrad sinkt. Er nfihen
sich immermehrdem niedxigeren West-

Niveau. Sinkendc Mitgliederzahlen
bedeuten fiir die Gewerkschaften abet
auch sinkende Beitmgseinnahmen. Die

Arbcimehmerorganisationen sneaker: in
einer Finanzkrise: Nu: noch etwa die
Halfte der DGB-Gcwerkschaflen kfin-
nan ihre laufcnden Ausgaben aus den

Mitgliedsbeitriigen dwkcn. Die anderen
mfissen an die Rdcklagen gehen und

draszisch sparen.

Die Gewerkschafl Handel, Banken
und Versicherungen, die sjch im Oswn

véllig fibemommen hat, griff sogar als
erste schon zu Kfimdigungen. Drei

Funktioniireaus Ostdeutschiand wurden

enllassen. Ans Finanznot.

Auch bei der Dachoganisation DGB
301ch die Kosher: fin-die hauptamflichcn
Mimbeiter drastisch reduziert warden.

[50] SF 3/94
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Das Ziel heiBt: 13 szem Personal-

koslen~Einsparung. Auch beim DGB
kénnte es zu Kfindigungen komman.

Mit der Finanzkrise drum die drin-

gend notwcndige und scit langem ge-
forderte Reform des DGB zu cinem
cinfachen Sparpmgramm zu verkom-

men. In den Gewerkschaflen diskutien
man schon lange fiber ein neues Pm»

gramm und cine neue Organisations—
struktur. Mit cinem Gcwerkschafls-

kongreB 5011 1996 die DEER-Reform

abgeschlossan warden.

DochobdieLfingstiiberffilligeRefonn
dem wankenden K0108 wieder auf die
Beine helfen wird, is: fraglich. Den“ his
heute gibt es zwischen darn gmBen und
den kleineren Einzclgewerkschaften
Strait: Zum Beispicl fiber die. kfinftige
Rolls der Dachorganisation. Die: mu»

angebenden groflen Organisationen -

vor allem die 16 Meta“ and die Ge-
werkschaft Offenfliche Dienste, Trans-

port and Verkehr - wallen weirerhin
cincn char schwachsn DGB, der ihre
Dominanz nicht geffihrdet. Kleinc
Gewerkschaflen fordem dagegsn genau
das Gegemeil. Fflr sic spricht def IG
Medien-Vorsitzende Hensche:
"Also aus der Sick! refiner kleinm Gm

werkschaft glaube ich, gilt es damm zu

kdmpfen, dafl der DGB stair/oer wird.

Gegenwc'irtigertebenwirdasflegemeil:
Da/J’ mq/J‘gebendé lnteressen innerhalb
des DGB darauf abzielen, Hm char
verkiimmem zu Lassen zu einer Iackeren

Arbeitsgemeinschaft allmfichtiger
Einzelgewerkschafien. [ch halter dasffir
einen Fehler. Heme stehen wir var der

Tazsache. dafl zum Beispiel die saziaie
Situatiorz de‘r abhdngig Beschfiftigten
andderer, die gegenwa‘rtig [wineArbeit

haben. vie! stdrker van patilischen
Enlscheidzmgen abhc'ingen 415 mm: van

tarzflichen Entscheidungen. 0b ich eine

Wohnung bekome. ob ich weiler flew

sche‘g'ftigungschancen habe, ob ich main

Auskommen habe als Sozialhilfe»
empffinger, at: mine Renter: morgen
noch sicker sind. das alias Ming! ab van

'gesetzgeberischen und palitischen

Entscheidungen. UnddieNotwendigkei:
in diesen politischen Willembil-

dungsprozefl sick auch mi: Macht.
vielleicht and: ma! eines Tagex mi:

demonstrativenArbeitsniederlegungen
und Generalstreik einzubringm, diam

Notwendigke‘itverweiSfdde‘xWWir
einen star/cm DGB branched"

Doch dear DGB und die ihm angw
schlossenen Einzclgewerkschaftcn

warden mm damn stasis. min, wlcnn die

Mitglieddr spfimm Die, Gewerkschaft,
das sind wit! Daffir wird allcrdings
wesendic‘h mdhr nmig min als die
Reform won Drganisafimssflmkturcn,
auf die der DGBNomixzendd Meyer
gem:

,

Y
"Reform :25»: m flrganisatianwtrukturen
zufindenflieesmiwfldemclm mb'glich
maker: afix‘bixhemhm Gewerkachaflen
ffir sick zurfickmambam. in den Ge-

werkxchqmn WtztuarbeiMmEz’n‘flu/Jwg’
die Polilik dgr Ggwerkmhmen jzu neh-
men oder ~ beam gamgt - den Einflufi
aufdie Paiia‘ik zuriickmgem‘nncn. Dax
mack: ‘nat‘fi‘rfidh Reform ungeheuer
achwer. wail M ja Parsanan ‘glh'bt, die

gegenwa'mg did Palitik in den Ildnden
halter: und‘wieWinadobe» Fallen ist.
die natfirlich night mi; anderen teilen

machten."
,

‘ 3
Bic Gewerkschaftcn hraucheh mchr

Basisdemnmtia‘ _ ”

Und sie. mfimfi‘sim fiffnem fir dic

Imamssem van Parsunm, die bislang
she: abseits madam - wig Eraucn,
Teimeiweschafdgm. Arbaitsiwc Oder

Reamer. ‘Und fiirpuiitimhe and sozialc

Bewcgungen, zu damn es bialhcr bci
den sozialdcmokmtisch dflminicrlcn
Gcwerkschafleu gram Berfihrungs-
fingsw gab: Sowohl die Aktivita‘tcn dcr

Friedens~ aisr and: dear Glenlrilgijc- und
der DrilWWaIt—vflewwung «Hafcn so

wc-itgehend an den Gawarlmhaflcn
vorbci. WWII dc»: DGB wiedmf mchr

Mitgifiadgr mobilisimn with ms or

Mean 11nd ziela amwickaln,vdic wcit
fiber den Tallemand «rim: Tarifpoliuc und

sozialpolitiachar Rdffirmchm Hinaus-
gchen: ‘

“In solchm Wager; wick dgn Kopf zu

zerbrechen. wfie ml! cine mum/zen-
wk‘rdige Gesellschafimmgen andsehen
ahne Ausgremungmhne vine Spaltung
der Gesellxchgflmknewwchmnde Mas—

senarbeimimigkefl, wia Vgglingt cs, ein

Wohlsmndsmadall 2m amudckelh, das
nick: waiter aufKamn der Nady und
damit dernachwachqgnden Gmeration
gem. dam Antwartm m entwickeln,
haite ich ffi‘r ewe gmerksahafiliche
Aufgabe. amber m wind palitische
Aufgabem die fifiemchreitan den Hori—

zon: (liner if}Mm”, ein‘erlG Median.
siner [G 6mm. Day tram n‘r em
0613 um. [Ind deshalb bin iah der

Meinumg. Man branch: amen Marken.
demakratixchan flemschan waerk-
scmsbund." i

(IG Median Vomitzander Hmmhc)
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as Zeitschriftenprojekt »Die Beulc« beinhaltet den Versuch, Beitrége

von politischen Aktivisdnnen und Intellektuelien in einer Zeitschrifi

emeut zusammenzubringen, das Bestreben, Theoriebildung in den

Zusammenhang politischer Praxis zu stellen und die Praxis theoretischer Kri—

tik auszusetzen, und das Bemiihen, die Kommunikationslosigkeit zwischen

der politischen und der kfinstlerischen Opposition aufzuheben.

Pressekommentare:

>>Lange haben wir beim Bier

und Verbrcchen<< — wirklich ein gut

diskutiert, ob Die Beute ~ Untertitel >>Politik

er Name fiir eine neugegrfindete linksra-

dikale Zeitschrift ist...Es handelt sich bei der Namensgebung Offenbar um

eine Art Pop-Stratcgem
— aus dem VVissen geboren, daf) man heutzutage

schon kriiftig hinlangen mufS, um mit >>linken Inhalten<< noch einen Disfink-

tionsgewinn zu erzielen.« Tbomas Gmfl, die mgeszeitung (mz)

nensmfifiig, sondern auch optisch recht flott
>>Die Beute kommt nicht nur'naz

-Méitzchen — gestalterisch gibt
daher. Gute Fotos, fibersichtlich und ohne Pop

es wirklich nichts zu meckern.« j’unge Wit

res Durchbléittern der »Beute« macht klar, dafi hier in

gejagt wird. Texte aus der politischen Theorie and

die gemeinhin als kulturell gelten. Es gibt keine

Rubrikenbezeichnungen, die Ubergldnge sind

>>Tatséichlich, ein ers

verschiedenen Revieren

Praxis stehcn neben solchen,

kfinstliche Trennung durch

fliefiend.« U brlvenzicitlmg Ziiric/J (VVaZ)

der Aufstand in Chiapas und postmoderner Feminismus

beneinander, aber die Idee, verstreute Stimmen zu him»

keit des neu-deutschen Nationalgefiihls zu stéren,

>>Noch stehen zwar

erwas unvermirtelt nc

deln, um die SeIhstgefiilIig

iiberzeug1.« Dir {Var/ye

>>Erlijsung fijr den Einzelheinz<< Wblfigung Hb'bel, Sz'liddeutxcbe Zeitzmg

t, die Zeitschrift zu abonnieren, ohne an die Méglich-

glauben, werde ich dies tun 11nd dem Leser zur

ax Ebemmmn, Szene Hamburg

>>Da es auch erlaubt is

keit cincr linken Offensive zu

Nachahmung empfehlen.« T/Jom

>>VVartcn auf Nummer 3I<< Afar/e YET/zessidis, Spex

>>Lebhaft und risikofi'eudig.« Fi‘flnlefimer Ramiro/2m

Radikale Kritik ist gegenwiirtig nicht gerade gefragt. Eine Zeitschrift wag:

einen neuen Versuch: mit durchaus bemerkenswerten Resultaten.«

Ykgc’s-Anzeigm; Ziiric/J

Die Beute Nrfl

I44 Seitm, 14,— DM
130 Scimz. I4.— D3” 165 Seiten, 20,— DM
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BahniZfJium'
1993 passicrie auf dem

lemon 6 :1
emem Ortchcn namens Bad

hallnisy
.WaS, was rm cxklnsiven Ver-

nichturllchlchicnderRAFunddcm
Slam

lischc W

Ingun elnc allgcmeine poli—

miangabzllcrlz‘i‘gc paBtc: Ein nach Poli-

ZWci gcs

nals Festnahmeversuch”von

SchriCbcnuchten RAF-Milglicdern be—

hOTCndmcr Yorgang auf diesem Bahn-

Und v0“ ($111de
Tod cines GSG'lers

VCrhaftun olfgang Grams sowic der

den Sichci \f0n Birgit Hogcfeld. Von

rfindcn rdggsilipoamtcn
wurde zu den

radeicin'cd
Odes .von Wolfgang

raSChCnchJ .erHinSichlvolhgiiber—

“Selbsm ersronverbrcitcl,daBdieser
er

Pm begangcn habe.

Bad Kirgfilrélensche
Festnahmevcrsuch

Wmdc“ wn'
war dcshalb moglich ge—

apparai’c
ell

es.
den als Sichcrheils—

"Slilulion bezeichnelcn staallichen

Slfindi

"CD

nlil
Hilfe eincs danach

new“ Sg’ €118 Antonomen” bezcich—

Ugangypndlds-
lcrdcr gelungen war,

ilglicd‘:
on In derIllcgaliliil lebcnden

0rstc11u[in
dcr RAF zu crhallcn. Die

chklcid
g, dal?» em 2113 “Autonomer”

gTOBen 12:11?" SpIchl den Bullen diescn

Sol], ist f"
ndungscrf01g beached haben

auficrordur den Verfasscr dieser Zeilen

dCShalb onlhoh bcunruhigend. Auch

gcbcnm; Xe”
cine Rcihe dcr bercits ge—

mit der GnlwortenimZusammenhang
030303 S

ICSCthth und dem Wirken

friedi Dltzcls- so auBerordentlich un—

Olgendgcnd nlnd, solicn in den nach—

iChkcitcn Z'erlcn ein paar, nach Mdg—

Stellun
radikalc Frage- und Problem-

ngcian
Von mehr oder wenigcr all—

aufgcow,
d.h. politischem InLeressc

Orfen werdcn.

l

I. ..

Vléfiofur mcm einen Spilzel
les benutzen kann

Ll : Allgemeine

er S.
Erwogungen:

..

rk:Ch schon cinmal griindlicheren

Spibclgungcn
1m Zusammenhang mit

Ragga? hmgcgebenhal, wird schnell

($801ch, dad es snch dabei um ein

handclt Iaszxmerendes
Unlernehmen

Schwfi

. m Nu smd die eigenen Vero

drehunmngsphantasien
in heflige Um-

Cinemgcn gebracln: Keiner kann mehr

uens
glaulmn2 che Form (103 Ver—

Ab
crwcrst Slch rm Ergebnis als ein

grund von bodenloser Naivitat. Wer

Phe“): AHHB Testut

weiB, vielleicht bist du ein SpiLzel ?

Oder bin ich vielleicht ein Spilzel '2

Vielleicht sogar wir beidc. Und fiber-

haupl: Wieso wiegt sich eigcndich der

Leser dicses Textes so in Sieherheitdas

der Verfasscr dieser Zeilcn diese nieht

own in einem “hoheren Aqurag” ge-

schrieben hat ? Man Bedenke: Da nichts

nirgcndwo undniemalszu keinem Zeit—

punktauszuschliefien ist, kann auch alles

in irgend ciner Weiss slimmcn. Aul

diescr Ebcne der Vererickung ko’nnen

in unaufldsliehenZirkeln,die schlimm-

sten Projeklionen von einern Moment

auf dem nachste

bitteren Wahrheil werdcn. Isl das Spi-

tzelkarusell einmal in Gang, benutzen

alle alles and an jeden Feuen von

Realiiiit kann sich die Liige kleben. Ein

grofiartiges Spiel irgendwo im Span—

nungsbogen zwisehen Komodie und

Tragédie, bei der die Kategorie der

Moral auf ihreni materiellen Kern als

Verschleierungszusammenhang
von

eiskall vcrfolgten Interessen reduziert

wird. Spitzel sorgen dafiir, daBjede auf

Moral gegriindete und damit falsch

bcgn'indetePolitik vom verldeblen Kopf

aul die FilBe gestellt wir . Das hohle

Gcfasel von “Idenlir‘at” und politischer

Mora
"

stiirzl endlich zusammen und

reduziert sich am SchluB aufdie blanke

Zahlungsmoral aller Beleiligten. Die

Frage is! nicht mehr: Wcr oder was ist

“das Gale”, sondem nur noch: Wet ist

der betmgene Bem'iger ?

l 2. Warum sich

fiberhaup’r mil Spitzeln

beschfimgen?

Solange es in nicht liberwundenen bilr-

gerlichen Verhfilmissen Widerspruch,

Kritik, Opposition und (manchmal)

Widerstand gibt, solange wircl es aueh

Spitzel geben. Diese Erkennmis kann

so allgemein als bekanm wie auch als

banal vorausgesetzt werden. Welchen

Grund some es also geben sich mit

solchen langweiligen Dingen wie Spi-

tzeln zu beachafiigen?

Abstrakt liegt der spannende Punkt in

der Beschfifligung mit einem Spitzel

darin eingegraben, daB sic genau auf

dem Schnittpnnkt zwischen einer kri-

tisch gemeinten politischen Pranis und

einem konkreren Existentialiamus der

jeweilig benoffenen Individ‘uen gefiihrlt

werden muB. Alle abstrakt oder verall-

n zu einer fiir manche

gemeinernd und vor allem aus der

Distanz heraus gewonnen Einsichten,

Erke-nntnisse und Zuschreibungen fiber

die Wirkungsweisen des abgelehmen

polilischen Systems spiegeln sich aueh

in der Figur des Spinels und werden

durch sie personifiziert.
In diesem Sinne liegtdie Spannung in

der Beschéifligung gerade mit der Figur

des Spitzels von Bad Kleinen nicht in

der schlichten Tatsache seiner Spitzel-

tatigkeit, sondern in dem Umstand be—

grfindei, dais er fiber 10 Jahre irgendwo

und irgendwie in der autonomen Szene

mit uns zusammen gelebt hat. Im Unter-

schied beispielsweise zu eingeschleu—

sten Bullen, die in allerRegel fast immer

nur ein praktisehes Problem darstellen,

weil sie mit dem von uns auch politisch

angestrebten kulturellen Bruch zur

Normal— und Mehrheitskultur in diesem

Land nicht zurechlkommen, stellt diese

Figur cine besondere Herausforderung

flir die von uns postulierten Ansprfiche

dar. In diesem Sinne ist die Geschichite

und Biographie des Spitzels von Bad

Kleinen, fiir alle die sich als Autonome

begreifen, hochproblematisch. Er ist/

war in irgend einer Weise Teil der tat-

siichliehen, sich alltfiglich vollziehenden

Vergesellsehaftung in den ”autonomen

Zusammenhangen”, wic es immer so

schon heiBt. Die dosh auch vor dem

Auffliegen jenes Spitzels als offenkun-

dig vorauszusetzende Tatsache, daft}

“unsere Strukturen” nicht “bullenfrei”

oder garsaubergedacht werden kfinnen,

provoziert die Frags danach, was diese

Tatsache fiber uns selbst, die Art and

Weise wie wir (nicht—) zusammen leben

wollen, und vor allem fiber die daran

bestiindig projezierten “Ansprfiche”

aussagen kann. In diesem Zusammen—

hang kann diekonkreteBiographiejenes

Spitzels von Bad Kleinen auch umge—

dreht dafiir gelesen warden, wie sich

unsere tatsiichliche Vergesellschaftung

in den letzten 10 Jahren (auch) vol120gen

hat. Und das ganz unmorallisch. In die-

sem Sinne kann die Geschichte des

Spitzels als Material dafiir fruchtbar

gemacht werden, uns fiber uns selbst,

wie wir (nicht) leben wollen, und was

daran politisch oder auch nicht ist, zu

verstandigen.
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L3. Was sagi und denki

ein Spitzel ’1‘

Der Spitzel K.S. hat sich bereits un-

mittelbar nach den Ereignissen in Bad

Kleinen mehrfach in Briefen an seine

Bekannten 11nd zwisehenzeitlich ~ nach

einem haiben Jahr Unterbrechung mit

einem Interview im SPIEGEL aus—

fiihrliehstzu seinem Werdegang,seinen
Meinungen, Wahmehmungen 11nd Ein-

schéitzungen zn Wort gemeldet.
0b dies nun mit Oder ohne Auftrag

seiner ihn beaufsichtigenden Behtjrde

geschah, wissen dabei nur er eelbst und

seine Behérde. Spitzel erzéihien vie] und

eigentlich niehts. Alies kann von ihnen

gelogen sein 11nd muB eigentlich immer

'

alts schlichteLtigeangenommen warden.

Vor diesem Hintergrund néihert man

sich einerFigur, dienus einem Interesse,
das ihr vermntlich selbst nicht immer

kiar ist, Wahres mit Faischem, Aus-

gedachtes mit Erlebtem bestfindig ver-

miseht. Jede vom Spitzel verbreitete

Hall)- und dreivienel-Wahrheit ist nicht

einfach nur auch halb- odor dreiviertel‘

wahr, sondem ist funktionai in einem

Netz der fortwéihrenden Liige aufge-
hangt. Da we uns als poiitische Subjekte
die Widerspriiche des Systems in das

wirverstricktsind, manehmal sprachlos
and stumm werden lessen, kann ein

Spitzel deshalb immer weiter reden,
weil er es aufgegeben hat cine Person

sein zu wollen. Die Wahrheit ist ihm

entwederunbekanntoderervemechselt

die Realitiit damn. Seine fortwiihrenden

[54] SF 3/94

Liigen kénnen immer nut die herr—
schende Realitéit verdoppein, von der

wirdoch aufgrund nnsererKritiic wissen,
das sie falsch ist. Als home Hiiise sucht

der Spitzei in bestfindigen vomuseilen-

dem Gehorsam sich chamfileonartig an

die an ihn gestellten tinBeren Erwartun-

gen anzuschmiegen. Deshaib ist der

Spitzel auch immcr 2113 date pure Nichts

anzunehmen.

Nash ailem was wir zwisehenzeitlieh

(fiber die Person und Biographie jenes
Spitzeisvon Bad Kleinen haben erfahren

kennen, erscheint es gleichwohl nieht

veilig ausgesehlossen zu sein, (1116 dieser

in seiner verqueren Subjektivitiit von

sich selbergeglaubt haben kfinnte, nicin

einfach nurderkieinemilitantangemalte

Hans Wurst zu sein. tier er mfiglieher-
weise war. Vielieieht heat die Selbstima—

gination cles Spitzels darin bestanden,

von sich seibst zu giauben, einer tier

wichtigsten und geftihriichsten Typen
unter der Some 211 sein; tier einzige

Typ, der auf dem Mythos geiadenen
Feid zwischen gigantisehen Stanis-

apparat und der symbolisehen Gegen-
institution RAF einen “Durehbiick”

besitzt. Zudem auch nneh schlaner sein

will, als aile anderen zusammeni im

Kopf ein Mickey—Mouse Begriff van

Poiitik, bereizs K-mai iliustriert in

tausenden von Billig~Krimis; Peiitik

begriffen ais b10136 Form von Waffen,
Technik und Versteckspielerei.

Und eins muB man dem Spitzei von

Bad Kleinen wirklieh‘ lassen, and fins

hatte er vermutiich vieien nnderen tier

Leute voraus, die mit film in den auto-

nomen Szene 311 11111 batten: Er hat

wahrseheinliehnichtvielAttIhebeInsum
die in die Fingis 11nd Pnpiere gedankcn-
lee hineingesehriebenen moraliseh au {-

gepumptenAppeflenndAnspriiencvon
einem “antletem‘ Lenten” 111111 dem

“neuenMennohen”gemaeht.DerSpitzcl
hat grothigig darnnf vemiehtet mora-

Iiseh sent Ell woilen. mm hates einfach

gentigt sich stetttiesnen in seinerI king-
iiehen Existenz van den VSBullcn
neben der Kettle much Gefnhie von

Wichtignnd Gefnhtlictikeitabzuholcn

I. 4. Kenn ein Spitzel ein

“Verrt:‘1te1""sein? }

Spiegei: ‘Wie sind Sit: mtt inner Dop-

pelrolle. hierAutonomor. dortlrtformam
ates verhafiten Staatnappamtes, 111 recht—

gekommenW”

Steinmetz: ”Ink 31111313111111 das 111i ht als

Doppellebem Wenn man in clear Szcne

tebt, damn tut mart hundetzt Kenspirativc
Binge. t...) 11:11 ‘vetntanti mein'e Rollo als

Minter. Mein Immense war, 11in Bc-

herden einen Eitthflttlt in die Snenc zu

ennngiiehen 111113; dent fttr dieee Ver—

stiindnis 21:1 enmiekeln. Die haben doch

gar keine Ahnnnggehnbt win wiIr dach-

ten Dan 11111111 11111111 nicht in BInchcm
naehleseni Und mm 11111111 clan kann,

wird 1111111 111111 ale Fremder nioht unbe—

dingt verstetten. 13a habe ieh ihncn bei

der Ubersemnng gehoit‘en.”3
I

Dan tier Spimel den Bulien Datcn
Namen unit 11111111 ein 1111111: Fa‘kten gclic—
fart hat 1st spittostens mach Bad chincn
offenkundig Kann abet den Spitzcl
eigenttieh aueh ein “Verifier" in dcm

Sinne sein, deli e1 cite Bewegung odor

ein Kollektiv tntstiehiteh hat politisch
venaten 11113111111311?4 I

Die Figtn- KS. mutt die Frage in dcm

SPIEGELInterview danach ob er

“Vertat”gettbthat,natiirtich verticincn.
Wetattestiertsich anfdirekten BtIafragcn
schon geme seibst, dafi man t‘lur cin

mieses Sehwein ist. Dan Ktimel K.S

wfihit ale Konsnuktion seiner Incntinit
sowohl “Auteuemer” als anch‘ 1Spitzcl
sein zu Minn-en. die Kategorie tier Kon—

spirativnctnWennesstimmmaflsowohl
Autenome 1115 nueh VSBullen jcwcils
konspirativ arbeiteten, darm, \so die

Gleiehung1m lent-en Kept“ ties Spitzcl
besteht swinehen beinen Institutioncn

aneh kein Untetsehieti. 1
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cin politischer
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1:121 immerhin voraus, dafl

tisch Fm

r

diesein System elwas poli-

Lalsiichlinfidis cxxslicrt, das dann auch

Schlicm‘c verratcn” werden kann.

WO nix
.lCh bICIbL es gcnauso wahr, dafl

kann_
lSl, auch nichts verralen werden

afi‘zclioyise-hcr Vcrrat sclzt voraus.

Sachlich kerralcr das “Politische” tat-

glaubr es ennt, sprich daB cr nicht nur

, halbwc
Lu kcnncn, was ja liir jcden

ligen Ais
dcr donschcn Sprache mfich—

Cm daBademikcr
dcnkbar ware, son-

Orson i”Caselber
mil seiner ganzen

am“ _ loser Politik lebt und sie

S
quaSI vcnnnerlicht hat.

em vélfifiauplel
nun in dem Interview,

Wir dacmétgeteilt
habcn zu wollen “wie

Umm daf‘l‘l Und weil die Bullen zu

VefStehCn hU; sewn, die Antonomen zu

geholfcn .0 beer bolderUbersetzung”

[Zels skim.
b diesc Aussagen des Spi-

Von den Jilin Oder ob sic auch nur eine

am
1e on seiner Liigcn sind ?

as do: SW1}
davon auszugchen haben,

ge warpélzel
lats'zichlich dazu in der

wir deem}: on Bullen mitzuteilen “was

Sachlich a:
, dann konnte er auch Lat—

cinenpoliu
der autonomcn Bewegung

edankc sehenVcrratverfibenDiesen
logisch 7n

in diesem konkrelen Fall

W ver‘ucnde gedecht, wiirdc das da—

ie 1301:1313“,
wre flach mtsfiehlich

is: (Oder v_
von Autonomen geworden

W31”).Es wielleicht sogar schon immer

die A :1ch sogar darauf verweisen,

nur form5 onomen 1m Prinzip mehr als

dOimchc Ifie gleiche Sprache mit den

ZWar durn
ullen spreehen. Das ist ein

mhigefidChaus unbequemer und beun—

er, Wenn

chedanke, gleichwohlkonnte

Wiirdc dgdenn
als meglich akzeptiert

finder};
ur sorgen, diesen Zustand zu

will; CCl‘er
anderen SeiLe ist natiirlich

Mug 2

1e banale Erkenntnis in Rech-

Ebene lil
stellcn, daB auf Geheimdienst—

Dalhcn :1 _der Regel ohnehin Psycho-

munizic

1t Psychopathen, nicht kom-

mileina rccln, sondern eher gemeinsam

erauskn
er

hallnzmicrcn. Der dabei

ZWar alemme
Mull mag den Beteiligten

lead
3 wahr vorkommen, er ist es

Och allenfalls in der flachen Wirk-

lichkeit, wie sie sich beispielsweise in

SPIEGEL-Gespréichen abbildet. Milder

Latsfichliclien Realitéiiliatdas abet nichts

zu tun. Denn die isl ja nun falsch, wie

wir alle wissen.

'Il. Zu- und Umgfinge

“Glaubst do an den lieben Golt odor

an Guevarra ? Ich glaube an die -

Deutsche Bank, denn die zahlt aus

in Bar"

Marius Mailer Westernhagen

(Sanger and liaise)

Ffir die in einem Umgang mit einem

Spitzel unmittelbar Eeuoffenen stem

sich bei einer Aufarbciwng mit groBer

Dringlichkeit die Frage, mit welcher

Methode und in welehen Karegorien sie

dieses Problem angemessen diskulieren

kfinnen. In ungleieh gravierender Art

und Weise stellt sich fiir sie zudem noch

unter Umstfinden das Problem ihrer

eigenen konkreten Versuiekung mit

dieser, als Spiuel enuarvten Person. In
-

einem streng juristischen Verfahren

warden diese Leute auch als Richter in

dieser Sache wegen “Belangenheit” ab-

gelehnt werden. Personen, die seiber in

ein Geschehen versuickt sind, wissen

zwar mfiglicherweise melir “Fakten”

als andere. Dieser Umsland ist jedoclh

nichl unbedingt damit gleichzusetzen,

das sie aucli einen Uberblick fiber den

verhandellen Gegenstand besitzen.

IL]. Zum Problem der

“Faklen”

Gerade die sehnell im Handgemenge .

aus den Kopfen und den Miindem her.

ausgespuekten Faklen sind oft nichts

anderes alseineblofie Wiederspiegelung

der herrschenden Gesellschaftlichkeit.

Der schnell zu bewerksLelligende Zu-

griffauf“Fakten” kann dabei das Geffihl

vermitteln, frei von allen miihsamen

theoretiselien und vielleicht sogar kri-

tisch gemeinten Erwégungen, die doch

besténdig lestig—absuakt scheinen,

schnelleWahrheiren auszusprechen. Sie

kennen einem dazu dienen, endlich frei

von der Mijhsal jeglicher jeglicher

Abstraktion ,sich wenigstens an dieeer

Stelle auf die siehere und saubere Seine

zu schlagen. In diesen notwendigerweise

autoritfir zu handhabenden Konsu'uk-

tionen wird die Vielfalt des eigenen

allifiglichen Lebens our als bloBe be-

fingstigende Verwimmg erfahrenZwar

kann die eigene Lebenspraxis nichl mit

willkijrlich ausgesprochenen Prinzipien

begriffen, aber doch autoritéir auf die

Endliehkeit der schon immer in den

defen existierenden Schrebergarten-

perspektive zusammen gekiirzt und ge-

ordnet werden. Natiirlich ist mit einem

derarzigen Verfahren keine Wahrheitt,

geschweige einedie sich den Kategorien

der Emanzipation und Freiheit ver-

pflichtet weiB., zu gewinnen. In dieser

Praxis keen aber zumindestens der An—

spruch auqu—Ordnung geltendgemacnt

werden. Wo kfime man gerade in Doit»

schen Landen ohneZu—Ordnungen hin?

Nur, um eine Aufarbeilung und das

bei einem so hochvergesellschafceten
Thematik wie einem Spitzel zu machen,

kommt man mitdem bloBen zusammen

kleben beliebiger “Fakten und Details”

ab irgendwann mit absoluter Sicherheit

ineine Sackgasseflndzwargenaudann,
wenn diese“Fakten”dazu dienen sullen,

ansteile der eigenen Uneilskraft, die

Funktion vonWahrheit zu fibemehmen.

Dabei kann die Wahrheit doch immer

nor in den am konkreten Prozess for-

mulierten angemessenen MaBstéiben,

niemals jedocli in den blofien Fakten

aufgefunden werden.

".2. Was lolgl aus dem

gesagten ?

Vor diesem Hintergrund beIIitt man bei

der zunfichst einfach erscheinenden

Frage, wie man sich fiberhauptderFigur
eines Spitzels n'aihem kann, unvermutet

vennintes Geléinde. Denn gerade unter

dem Eindruck der Ereignisse von Bad

Kleinen kennen die Spekulationen fiber

den Spitzel problemlos lcreisen. Die ba-

nal erscheinende Frage was denn fiirein

Typ dieser K.S. war, LB. ein Verréiier,
ein Sehwein, ein Bulle, Psychopatli

Schizophrener, ein mieser oder eher
“praktischer”, maulfauler Typ lasseri

sich némlichdeshalbnichtbeanmorten,

weil in dieser Konstruktion alle mit

ihrer Sieht der Dinge immer nut “Recht

haben” kennen. Die Wahrheit fiber den

Spitzel liegt nicht in der Person seiner

selbst, sondem'im “Ensemble der ge-

sellschaftlichen Verhiiltnisse”, welches

er gemeinsam mit anderen personifi-
zxerte.
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Deshalb kann es auch keine befrie-

digenden Antworten fiir dicse Art von

“Fragen” geben. Und das deshalb, weii

jede unmittelbar auf die Person des

Spitzels bezogene Beurteiiung nach-

tr'zigiich unter dem Eindruck der Kata-

strophe von Bad Kleinen formulicrt

werden muB. Leute, die jene Figur ver—

nttnftigerweise srchon l'zingst vergessen

habcn, sind mit einem Male im Zu-

sammenhang mit Bad Kleinen gehaiten,
sich wieder an sie erinnem zu sollen.

Implizit bieibt ihnen in diesem Zusam-

menhang ohnehin nichts anderes mehr

fibrig, als zu versuchen den Spitzei
natflriich mit seiner Lebensgeschichte
negativ zu den zwischenzeitlieh bekannt

gewordenen Ereignissen in Bezug
setzen.

Zwischenzeitlich wurden zu der

Person und der Briographie des Spitzeis
KS. von zwei wohi unterschiedlichen

Gruppen unter demselben Namen

“Recherchegrnppe” aus dem Infoladen

Wiesbaden zwei Steilungnahmen ver-

fafit.

Der erste Bericht wurde knapp einen

Mona: naeh dem Ereignis von Bad

Kleinen verfafit und stand noch ganz
unter dem Eindmck des dadurch ausge—
lfisten Schoeks. In dieser “Stellung—
nahme nus Wiesbaden" finden sich

einige bemerkenswerte Passagen fiber

die Schwierigkeiten den Spitzel tat-

séichlich als Spitzel zu begreifen:
“Wit wehrten uns dagegen, die ein—

fachste und logischste Erklfirung als

Wahrheit anznerkennen. Das steht vor

dem Hintergrund, daB er jahrelang bei

uns und mit uns Iebte. Er hatte keine
vorn VS zusammengesteiite Lebens-

legende. Seine Vergangenheit, seine

alien Freunde, seine Familie, sein

Lebenslauf und aueh seine poiitische
Biographie sind nachvollziehibar, sind

real gewesen. Er war zum Teii langer in

politischen Zusarnmenhi’mgen aktiv als

vieie von uns selbst.” 2

Unklar, d.h. unbegriindetbleibtjedoch
an dieser Steilungnahme die von den

Verfasserlnnen postulierte Ausgangs-
position “sich dadurch, daB er (dh. der

Spitzel) sich so lange hier aufhalten

konnte, mitverantwordich {fir Birgits
Verhaftung und Wolfgangs T

”

zu

ftihien. Dies ktjnne schlimmer gar nicht

sein und daher woile man “diese Ver-

antwortung tragen”, heiBt es weiter in

diesem Papier. Was wollten uns die

Verfasserlnnen mit diesen sehiilemden
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Begriffen wie “ftihlen” und “Verant—

wortung tragen” sagen ? Diese Begriffe
klingen zwargut and zwar aueh deshalb,
weil sie zunnchst einmal ailes zu sagen
scheinen. Aber das ist bekanntlich zu-

ende gedacht immer nur das Nichts.

Der zweite Berichteinernaeh eigenen
Angaben erheblich zusammenge-

sehrumpften “Recherchegruppe aus

dem gleichen Info-Laden wurde ein

halbes Jahr spfiter, Ende Dezember 1993

der Offendichkeit zugfinglieh gemacht
Indicsem Zeitraum war also genitgend
Zeit dafiir da nieht nur zn recherchieren

sondem auch nachdenken zu kennen.

Um es gicich vomeweg zu sagen: Der

Text der Reeberehegruppe maeht an

manchen Stelien den Eindruek 2113 Oh

drei verzweifeite Studenten der Senio-

logie,Piidag0gik und Theologieausdem
Grundstudium, die dieht vor dem Ab-

bruch stehen. miihsam ihre Sieht tier

Welt zusaimmen spekulieren. Und so

wird dem unbefangenen Leser dieses
Textes dann auch ein hunter Quirt von

soziologischem Kauderweisch, aufge-
peppt mit penetrant besserwisserischen

allgemeinen reiigitisen Betrachtungen
fiber den “Mensehen” im aflgemeinen
zugemutet. Gerade bei den von den

Verfassem verwendeten Begrifflieh—
keiten wie “mensehiiche Substanz" and

“Menschwerdungsform” kennen sieh

einem nur die Haare stretuben.

Immerhin ist es in- diesem zweiten

Berieht auf 44 Seiten mit einer sowohl

instrumentalistischen als auch zugleich

personalisierenden Methode geinngen
eine Menge von neuen “Fakten” und

Details” nus einem von den Verfassem

vermuteten Szene~Leben im aligemei-
nen und aus tier Lebensgeschichte dies

Spitzels anzuhnufen. Und wfihrend die

Verfasser der “Szene” mach ganz vome

in der Broschijre beheth vorwerfen “in

den letzten Jahren immer weniger
kontinuiertichere Arbeitsstrnkturen

noch (..) fortschreitend potitische Kri-

terien” prfizisiert zu haben. (S .3), mnten

sie dem Leser im weiteren Verianf ihnes

Textes im Zusammenhang mit der Be-

schreibung des Werdeganges und der

“poiitischen” Gesehiehte” des KS. so

schone Enthtiilungen zu, wie def?» jener
Spilzel Ende 1986 in einer “typischen
Mannerwohnung” zusammen mil; “vie!

Kumpanei, wenig genaues reden" (5.9)
gewohnt haben soil and fiberhaupt “in

seiner WG (. ..) Hansarbeit nnraqunf-

forderungen hin” erledigte($.17) . Was

auen immer wir von der Recticrche-
gmppe ans den letzten 10 Jamey] fiber

den Spitzel erfahren, bet allem ‘was or

(nieht) tat, er knzmmt immer schlccht

dabei weg.‘ Benttthte sich der Spitzcl
mach Angaben diet“ Recherchegruppc
beispielsweise einmnl nm ein paar

politiseheDiskussionen, so stelltiunscrc
Untersuchnngskommission diesbczijg—
lieh kurzerhnnd fest; “Dennnch wird

aueh jetzt neck nieht klar, was scin

politischer Standpunkt seine ficwcg-
grtintie and Ziele find.” (8.11} Home or

einmat bei Diskussienen niacin z‘u, wie

bei einem Antifa—Woehenende, ‘war cs

aueh nieht; reeht. Der Spitzet wird von

der Rechercnegmppe ale “desintcrcs-
stem” besehrieben tier von andeicn fUr

sein Vernalten nnr Rene gestefli wird.

Die doch nnheliegende Erwitgnng, daB

jene Antifadiskussionen mfiglicher-
weise so schnarehlnngweilig gewescn
seinkonnten, c1315 selbstder Spi‘mel seine

[linen zuiflnppte1n steiien die Velrfasser
der Recherche‘gmppe vermuflieh vor

tamereigener“Ktnrheit"‘natttrtich nicht
an. ‘

So mutel: es nieltt verwnnderl‘ich an,

daBdieReeherehegruppe schinflendlich
in der Untersuehnngssaehe KS. nach
der Anfdeeknng wheliebiger “Wider-

spn‘iehlichkeiten” meint, flea sir doch

einen “insgesamt miesen Einilruck”
hmmriassmhamrsnnnasowdsauch,
denkt man sien bei tier Lektflre dicses

Untersuchnngsergebnisses. Wet; héittc

das wohl van den] Spine! gerade nach
Brad Kleinen gedneht‘?

So giaubt die Reehemhegmppc fest-

stelten zu kennen, data im “Spiegcl des

Weges van KS. der Wugelnn Wcscnt-
lichen pelitisehen Katexien and dcr

Manage} an wesent‘iichen mensehlichcn
Kn'terien ins Ange” syringe, ”die fur
ihn und das Gefitige in dem e‘r sich

bewegte nt’fensichtli‘eh kennzeichncnd

waren”(S.21) Waiter ftihren sire vcrall-

gemeinemd nus, daft die ‘wolit‘ischen
Strukturen“ entsnheidend dimih die

“Abfordemng mensehlicher unii poli-
tiscnerSnbstnnz” bestjmmtsein mfisscrL

DndalsGipfelpunktdieseraligenicincn
Uberiegungen folgtdieErkennmiis: “Dic

persnnliche Kontinuiint jenseits dcr

Mobilisierungsnnf— undnbsehwttngc isl

dabei rein wesentlichen Element” (S . 21)
Es ist 2n befiinchten, dnfi saith bci

dieser umwerfenden Erkenntnis dcr

Spitzel went vorLaehen nufdie Schen-
kel klatsehen wird: Schliefilieh hart doch
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Din VOIILlchcn kann.

Sich t:e‘iigrfasscrjcncr Broschiire habcn

Weisc lhcem Versuch dcr notwcndigfiw

Fingun
Orcusch vcrmittcltcn Dur

alcrizilgs
dCS von .ihncn verges‘telllel‘t

31011313
sclbst anhand genau d

es bci
_

ad absurdum gcffihn. A

-
cmcr mégiichst gamma

cs
‘

‘

“it’llcfilchtriigli'che. Daménimmng-

onsmkfrdcrnrug wnklichknitsfcmcn

80ndwc1
Ion smd fur ninmandcn ir—

.

c
Cthrkcnnmiswzugcwinnen,

uchungzgfanll: Bgi dermtigcn UMP/1"

2113 E
nlhmlcnimmcmm‘genau

rgcbms herauskommem, was

man V0me bereils hincin
-

as VorunciL
gesteckt hat.

I
L3; Was heiBt eigenmch

Verantwortung" ?

Es
'

ciasénauggnf‘zillig, (11:18 in kcinem der

6ch dincsbadcncr Auswcrtungs—

SChI’cibm:
doch ganz gcnau zu bc~

”

Und dcr kc Vcrantwortung dcr RAF

menarbc‘
onkrct _mil ihncn zusam-

Ciner Anucndcn Mntclslcuw in irgcnd

Schwei and
chsc angcsprochen, ge—

hattc ngéhCnnfcfickticrtwcrden.Dabei
Stellun

Bugn Hogcfeld in ihrer

18113 $112?th
zu dcm “Vcrrat dcs

mcnham telnmntz” in dicscm Zusam—

dcm'
g unmvacrstiindlich und cin-

HD1g fcstgcstclltz

millgliVoranssctzungmachdchontakt
(1218 chs

Stcmmctz zustandc kam, war,

I10ch hnosslncn (dcncn ich mich auch

“dicH €130
vcrbundcn ffihlc) ffir ihn,

ffihhcnan'
ms Fcunr lcgcn” wollten, sic

zu “unit-133130
sxchcr, ihm vcrtrauen

_

Zumindcswns bci dicqcm V
1

‘

. or an

gin???
dxc Wahrhcit doch nichfalfi

k0nkr n-abstrakF sondcm historisch

.. CLFJurmdlcscmZusammcnhang
Veil-$39!; ubcrhaupt crst Mcthodcn des

Cmfaltc

cn wollcns — wcnn fibcrhaupl ~

nie

t
wcrncn. Und da vcrmutlich

mals cm bffcnllich Oder verborgen

Lagcndes Aumnbmen-Plena jemals die

Entscheidung getroffen hat, den Spitzel

an die Adressc dew RAF auszuschicken,

gibt es auch in einem Zusammcnhang

von Autonoman, jedcnfalls solange er

aIs “politisch” begriffen wird, auch keine

Stella, die fiir irgcnd etwas allgemein
‘

hafme £3ch vflmmmnrflich zu machefi
'

*

»
-

‘

Tunas 56in, went:
‘

v mu».

i ‘ akusChé frbbl‘cni‘fiérjn

nicht nur ein mmalischcs im Simian von

Schuld; es ist anch - unwr dist-I
\ '

schenden Bedingungen ~emjufi$11

Problem: Bin nachwcisbamr Kn
_

mil illegal Ishenden “Mitgliedem”

RAF kann mil Hilfe des Willkfir?

V
'

‘

» ~ \pzusmndsparagraphen I

3324355563115 welchan Griind -

‘
"

‘ggben, genau darfiber

voflminhen i315 D33 andere

» kampleuer Unsinn

tisch” mgr/ma?
walla!)

“

ch ganz genau

m ‘mcnhfinge‘
311 best:

vnnmm‘
tiafidieKategorieder“Wahrhasit”gerade
nick-t cine den handclnden Pemoncn

fiufiefliche and in jade; Hinsicht ab—

makteGrfiBeist,diedurchdasAufffillen
verschiedenstcr Dawn, Fakten und De—

tails aus wanllosen gewéhlten Kon-

struktionen beli‘ebig aufgefiillt warden

kann. Die Wahrhcit ist Ideshalb im

a

Zusammenhang mi: dcr Figur den

Spitzcls nichtcineschlechte Absn'aktim

bezogcn auf cine in dicscm Fall ima»,

ginfire‘flzenc” sondemkonmtbemgsfl

auf lebendige Menschen mix Namefl;

Adresse und Gesicht. A1165andere 1mm

(fast) immer nur in dem Abbrennen van

Nebelkerzen bestehen.

tel, dis sich knnkrcu ihrer Veraéfitw

ortung w swilen haben, istallcrdings‘

5 martian. E5 kann also ffir

,

,

Knnmktzwischen dem__

WW herge‘stellt haben,.

aflmhaltenflasistdas cine, was .

_

MflfitQHandelnzeigtsich, I

:

ILA. Positivistisch,

positivisfischer, am

positivistischsten

Die von der Wiesbadener Recherche-

gr pp inihrem Recherchetextvcmen—
' \

thode cines radikalisierten

mus; von “wenig gcnaues re—

d. f‘keine Iicfgehende Aus-

qng’% ‘i'st nicht nur fiir sich

i5“,

(aegc‘nstxand selber

urduggn ffihrt, wail

? (fiver-Standen wirci.

am: sein,

Hauf ans

w sgen. Oder

:dieger Kate—

‘Spitzel—Ehemannn nichlr tief-

~

ug tiefgehende Ticfenaus—

dersegzungen geffihrt hat Oder ob

"é m Schwcin wohi an “Kon-

V

gemangclt hat?

Die: _Wiesbadener haben in ihrem

‘

Broschfirentext ein bimteres Bcispiel da-

ffizvorgestellnwieman dasvenneintlich

niitziich praktisch erscheinende Kon~

kretc frontal gegen das immer so als

nervig-kompliziert erscheinende Ab—

V

strakte ausspielen kann.

SF 3/94 [57]





TEIL l.
__

EINE POLEMISCHE ZURUCKWEISUNG

X§r§§m°€kung= D3 iCh Weilgchend darauf verzichtet hebe,
fir da mvhler Pcspfochenen Artikel zu zitieren, ist es v1ellercht

63in
S Crsu’mdms ralsam, den Artikel von Gregor Dill. noeh

mal zur Hand zu nehmen_

3:270:03?sz Schwarzen Faden erschien ein Artikel von

ythos
ill, dcr untcr dem suggestiven Tire] ”Mazes-e

und

Landau: Gilrges Sorels Beitrag zur Enge der politischen

im Um]
aft

.

alle Dummheiten versammelt, die fiber Serel
VOIbrin

auf 31nd. Allee was Gregor Dill in seinem Arnkel
Wissen it,

lst em ungenleBbares und kleingehacktes Seminar—
-

ruhL' Zessen gauze Beredsemkeitaufden Meinungen Dntter

ZHihrcnJar
gibt es SlChCI'llCh eine fréhliche Wissensehafi,

und
.

csensmerkmalen sollten abernichtlcrude Dummheit

mtellektuelle Erbfirmlichkcit gehéren.

M, Midnische is
WM» \

‘

mach tier

ORGES SOREL

I—L
AnsLelle einer souverfinen Abhandlung fiber einen, der

bedeutendsten und originellsten Denker des Sozialismus, der

durch seine teilnehmende Interpretation des revolution’aren

Syndikalismus geklfirt hat, worin der Umerschied zwischen

refonnistischer und revolutionéirer Aktiom liegt, mithin etwas

Nfitzliches‘ zur heurigen Oriemierung beigelragen, hat der

Aumr einen dfinnm AufguB des Totalitarismus-Theorems

geschrieben. Wenn der libertiire Geisl; sich in diese Richtung

weiterentwickelmfirftees demnéichstnichtverwundem,wenn

ein Revolutioniir wie Durruti als SA-Mann enttamt Oder der

Anarchismus gleichgesetzt wird mit dem orientalischen

Fundamentalismus. Bekanntlich findetsich fiirjedeDummheit

eine leichtemflammbare Leuchte. In Sachen Sorel, scheint

mir, ist der Schwarze Faden bereits cine solide Lichterkette.

Gregor Dill demonstriertin seinem Artikel die Horizontlinie

bfirgerlichen Denkens: Die Geschichte als eine Zeit endloser

Versehwtjrungen gegen die beliagliche Rube eines positivi-

stischen Weltbildes, in dem alles gleicli erschreckend er-

UR GE
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schcinen muB, wcil die rcalen Untcrschiedc des Dcnkcns und

Handelns von Mcnschen, wie cs cin matcrialistjschcs, klas-

senbczogcnes Denkcn hervorbringt, in ciner Lincariifit vcr—

schwindet. Geschichtc als Verhfingnis, als cine undeutliche

Kctte von Ereignissen, die alles gleich machcn: rot, braun,
Hitler, Le Bon, Lenin, Mussolini usw., zusammcngcleimtvon
dcr teuflischen Erfindung Sorels, dcm Mylhos. Der Biirger
kannnurinPIus— undMinus-Katcgoricn denken,imGleichmaB
der Wicdcrholung. Die Gcschichte ist fiir ihn auch cin Marla,
eine Moglichkeit, um Bcute zu machen; cr rechnet mit der

Ewigkcit — der Besti’indigkeit — schlieBlich basiert scin gesell—
schaftlichesSeinaufcincm moglichstunendiichen Bankkonto.

Einzig den Proletarisicrtcn kommt es zu, etwas Neues in die

Welt zu bringen, durch ihre kollektive Aktion. Auf Dill trifft

zu, was Sorel fiber die Positivisten sagtc. sic stellten ,,eine
Laicnbmderschaft dar, die zu allen Unsauberkeitcn bercit“

ISL

Bin revolutionfires Dcnken ist nur dcm Fortschritt der

cmanzipatorischen Bewegung dcr arbeitendcn Klassen

verpflichtet. Es tritt nicht cinmal mit den biirgerlichen Auf-

fassungen in den Wettslreit, im Sinne eines Meinungsaus—
tauschcs, akademischen Diskurses odcr fihnlicher kommuni-

kativc Prozcsse. Es ist im Ganzen und im Detail cine Kriegs-
eridfirung. Mil den philosophischcn, okonomischen, polls
tischen and such fisthetischen Auffassungcn, die in der

biirgcrlichen Gesellschaft vorherrschen, kann cs kcinc fried-

liche Koexistenz gcbcn, es sci denn, daB cs darum geht, sic

bloB auf mchr Oder wenigcr kompliziertc Weisc zu repro-
duzicren. Alsogcnau das Gegcnteil vom dcm, was wirwollen.

Was tut Gregor Dill: Er erziihlt fibellaunige bis phantastische
Erfindungen nach, so als sci die Erfindung cine solidc and

allgemeingiilfige Wahrhcit. Selbstvcrstiindlich ist cin blit-

gerlicher Wissenschaftler Oder dessen Tagesdolmetscher, der

Feuilletonist, der Meinung, daB sich die ,,Extreme bcn'ihren“,
wicso abcr sol! diese Pfortnergesinnung des Liberalismus

einc libertfirc Geisteshaltung ausmachen?
'

.

Ein revolutioniires Dcnken widcrsprichtdem Ampruch
auf Wcrtfrciheit und Objelctivilfil, da dies cin Trick ist.
Interessen zu verbergen, and auch cin Mittel der Diszipli-
nicrung; smttdcsscn beharrt ein revolutioniirer Intellcktueller

darauf, daB seine Uneilc und Sichtwcisen parteilich sind, so

wic selbstvcrstfindlich jcdcrbargerliche Dcnkcrniedie Sphlire
der kapitalistischcn Vorstellungen vcrliiBL Wir versohnen

nicht, wir spalten.

GREGOR [BILLS NEUESTE METHODE

LIBERTARER WISSENSCHAFT

Dic ganzc Argumentation von Gregor Dill liiuft auf cine

Glcichung hinaus: Mytlios = Irrationalismus = Faschismus =

Hitler. Untcr der Schrcibmaschine des Gcnosscn Dill entsteht

ein Sorel—Bild, das zwar nicht seine originate Schopfung isl.
dcnnoch abet daherkommt, als wiire cine auBcrordcntlichc

Entdeckung gemacht worden. KurzgcfaBt zcichnet sich

folgende Greuelfratzeaufdcm gcduldigcn Zeitschriftenpapicr
ab: Sorel hat sich als gehcimer Agent in die Arbcitcrbcwegung
eingcschlichen, um mittels seincs ,,sozialen Mythos“, im

Biindnis mi: Le Bon (wcil er dcssen Buch ,,Dic Psychologie
der Massen“ rczensienc, das wiedcrum von Hitler gelesen
wurde, derdamus seine Rhetorik bezog), die Massen zu mani-
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Dulieren. auf diese Weise arbeitct er emsig sell dcr Jahr-

hundertwendcdaran,dieSchienermachkuschwitzzuverlcgcn.
Anaemcm erfahrcn witbei Gregor Dillnmh,daBLefion sich

send“3“”9{)e‘{31"1“3‘*“‘llitl’oimaré,,\,’rfi(:ltcntlichsum Lunchf‘
traf- Nach D1118 Argumentation Minnie mach gemutmaBt
werden, (183, weil HitlerPinset and Paletteeinmai handhabtc,



N

alle

Werdt/ISCI dazu neigen, Faschisten zu

w .

‘einer re7

C

L.w1rd wre bei Gregor Dill

Spiner liécrsmt,
was ein anderer Jahre

86istigc 1: 11nd schon besteht cine

Spfikcnk' mhcfi —, muB ein weniger

re" Mitiglckenschcr
Geist zu einfa’che—

dischcnI “_ greifen, um den metho-

Bekan rremn etwas Lanzen zu lassen.

.u brinmlich ivollte Bakunin Wagner

0"moniEg<3n,
emc Prometheus-0pm zu

8611an Frcn.
Der Mythos vom reini-

agner

eucr auf .dcr Opcmbiihne —

9 in 303 begmsterl gewesen sein

“Oniiren Eirfcsdcn,
2115 cr, vom revolu—

healerbr
er

Bakunins angcspomt, die

evolmiOCller vcrlieB, um sich den

icderla
narcn anzuschlieBcn. Nach der

uning'c
dcr Revolution wanderte

WUrdc derms Gef‘angnis und Wagner

Donist v

SChwerlonende Opemkom-

Ciertundom dcutschen Biirgertum ge—

finncn WYOU Hitler als Genius verehrt.

8%“ch ‘1)r
aus diesen Tatsachen etwas

Fellerbr'n' Elrva, daB Bakunin ein

Um bci g3“ Hiflcrs gewesen isl; Oder,

pamslawi
umn zu blcibcn, daB dessen

Chirinowsif‘h-cs Engagement heute

rikCrauSdS
I

inspmert, den die Histo-

Sen-Hm SrBild-RcdaktionzumuRus—
iSSCnsiz

gemacht habcn (Libertine

Cm Dills :lecr an der Arbeit? Nach

akUninC fin
chstsehcr-Historismus

Schirinow 12'
Wagner = Hitler

=

Hum 1c

3

'ldurchaus dcnkbar).Uber—

grfindc ksen. Hicr tun sich gauze Ab-

lode NCUOQSDHeUVer Verstrickung auf,

dirck
_ gicr {uhrt auf diesem Gebiet

[1" die Hellc.

EINEN TEUFEL MALT MAN

SCHWARZ

Di

cinccnfi’lfithidCQrcgor Dills, Sorel zu

zu mac so istischen Sturmtruppffihrer

Schaucrl'cn’
ermnerl mich an einc

SChickic
iehe Lekliire. Ein Freund

klcincn 1gnu voreiniger Zeit cine dieser

Sichtcn rosehuren {fir korrekte Welt-

Skribcntgl‘SSlc die \Yissenschaftlichen
mit der'

n

.esStallmsmusausstreuten,
mich lIronischen Anmerkung, ob ich

darin’xj'(:1
halbwegs libertfirer Sozialist,

wider“) h

crerkennen kdnne. Beidiesem

dag cr

c on Traklal handeltes sich urn

kl
. sic Hcfl ,,Grol3e Sowjel-Enzy-

0p:id10 / Reihe Marxismus—Leninis—

mus mit dcm Stichwort “Der Aflaf'

chismus“ (erschienen 1953! Dietz,

Berlin), daraus eine geraffe Zitatfolge:

"Mi! besonderer Unerbittlichkeit

enzlarvte Lenin den nationalen

Nihilismus der Anarchisten sowie

den widenvdrtigen anarchistischen

’Antipatriotismus
'

— eine Abart des

reaktionc‘iren bdrgerlichen Kosmo-

politismus (... ) J. W. Stalin entlarvte

dieAnarchisten alsFeinde desMar—

xismus. die sich hinter der Fahne

des Sozialismus tarnten. Er bewies

die vb'llige Hairlesigkeit der philo—

sophischen Ansichten der Anar—

chisten als Parteigdnger eines biir—

gerlichen Positivismus and als An—

hdnger einer metaphysischen Ein-

stellung zu den Fragen des gesell-

schqftlichen Lebens (...) Der Sieg

der Graflen Sozialistischen Okto-

berrevolution hatte zur Folge. def}

die russischen Anarchisten vdllig

zerfieien... Hire Anfiihrer ver-

wandelten rich in eine fible Clique

van Feinden des Sowjetstaates, des

Sozialismus und der Arbeiterbe-

wegung, die den Weg der direkten

Konterrevolution und des Ban»

ditentums beschritten (...) Anfang

der 20er Jahre halfen in Italien die

anarchosyndikalistischen Fzihrer

durchdieBildungvonStrei/cbrecher—
gewerkschaften der Bourgeoisie,

den Weg fiir den Faschismus zu

ebnen (...) In Spanien... brachten

(sie) den Kampf gegen die kon—

terrevolutiondre Diktatur Primo de

Rivera: zum Scheilern (...) sabo—

tierten... einen Generalstreik und

beteiligten sick an der Niederwer—

fung des heldenhaften Aufstandes

der asturischen Bergarbeiter (...)

Sie sprengten die Einheit der Volks—

front durch ihre 015 'links' getarnte

Forderung nach einer sofortigen

Soziaiisierung alter Unrernehmen

und einer gewalrsamen Kallek—

tivierung der Bauern (...) nahmen

an dem konterrevolutiondren Putsch

in Barcelona (Mai 1937) teil (.. .) Im

Verein mi: anderen Verrc'itern und

Kapitulanten halfen sie den Fa-

schisten bei der Abwiirgung der

spanischen Republik und der Er-

richtung des bluligen Franco-

Regimes (...) Anarchosyndikalisten
Frankreichs and Italienr sind ein

Bfindnis mit derkatholischen Kirche

and _ihren politischen Orga-
nisationen somde mi: den rechten

Sozialisten eingegangen, die zu

Wegbereitern des angle-emeri-
kanischen Imperialismur war-

den...u.rw."

Auch der Irrsinn hat Methode. Es gibt

keine Dummheit, die nicht auehials

historische Wahrheit ausgegeben wer-

den kann. Ich habe so reichhaltig ans

diesem Textheft for die stalinistische

Inquisition zitiert, weil darin alle Ingre-

dienzien der Kritik an Sorel enthalten

sind.

TEIL u.

ROHMATERIAL FUR EINE

HlSTORlSCH-

MATERlALlSTISCHE
BETRACHTUNG

"Sorel is: auf dem Gebiet der ge-

schichzlichen Untersuchung ein

’Erfinder‘, erkann nicht imitiertwer-

den, er stellt seiner: strebsamen Schi‘i—

lern keine mechanisch anwendbare

Methode zur Verfiigung, die dann

auch alle zu intelligenten Ent-

deckungen fi’ihrt.
Antonio Gramsci,

Philosophie der Praxis

VON DER

SELBSTBESCHEIDUNG
DES INTELLEKTUELLEN

Es dfirfte wenige Intellektuelle geben,

die ihre Rolle beseheidener sahen, als

Sorel es fiir sich tat. Eine bemerkens-

werteErscheinung, zumal inFrankreich,

einem Land, wo Literaten und Advoka—

ten, Zeitungsschreiber und Pamphle—

tisten cine so auBerordemliche Rolle im

offendichen Leben spielten.
Wenn man Sorels Haltung etwa mit

derSelbsterhebung vonMarxvergleicht,

dem zwar nicht entgangen sein dfirfte,

daB das britisehe Museum keineswegs

der Ort ist, an Clem sich die Schicksals~

fragen der Menschheit losen lassen, der

aber trotzdem davon fiberzeugt war,

daB ohne sein Dazutun die Sache des

Sozialismus aufden Hund komme, Fallt

die selbstbewuBte Bescheidung wohl-

tuendauf. In derEinleitung zu ’Uberdie

Gewalt‘ schreibt Sorel fiber seine RolIe

als sozialistiseher Schriftsteller‘: ,Man

hat sich oftmals fiber die Methode He-

gels Iustig gemacht, der sich einlbildete,
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selbst) uns angeschirrt, in dem Be-

Strehen, diese Zeitschrift zu einer Zeit-

SChnft der revolutionfiren Hochkultur

Wsrden zu lassen, in der die biirgerliche

Zlyllisation in ihren ideologischen

Seiten — Kunst, Wissenschaft, Philo-

sophlte und Moral —- erbarmungslos

eDFlfllullt undverunglimpftwerden sollte.
as Mouvement Socialiste‘, we die

besten syndikalistischen Kampfer,

Enffuelhes, Delesalle, Yvetot, ver-

1:336“ (Sorel war mit Ferdinand Pel-

der 1:, dem Organisator cles Bundes

rberterbérsen, befreundet ge-

Wcsen), sollte derart etwas wie ein

irbfirseniinar nerden, wo wir, ohne uns

regfnldwie in
die praktische Leitung des

miS(Shunonaren anialismus einzu-

gleichen, doch bei semen Kampfern zu-

acht
mrt

der vollkommenen Ver—

Slol:ng
der burgerfichen Kultur das

.

Id
e BewuBtsem einer maehtigen

.Wloglf: flatten kraftigen k6nnen...“

A

r the Gewait, S. 366, Nachwort)
5

m

Ende seines Lebens beharrte or

, auf,_w1eerinderWidmungzuseinen

scmigauxd‘ une the-oriedu prolé‘harial‘

I
, wre Proudhon ,,ein uneigene

"”1391DIEM tiesProletariatszu seine?” «

VORWURF DES

NATIONALISMUS

3:: 2:111:
die

merkiviirdige Liaison, in

1iStisoif
Sorel mit emigen nationa-

“(then in Intellektuellenbegab, fureine

Von 2‘: ehhche Angelegenheit, die nur

andc
0_1Lrangiger Bedeutung ist. Diese

zu denpllsode gehort zwar nicht gerade

Siebckg
anzvollen Handlungen Sorels,

mit de0mmtabererstaus derErfahrung

ewe

n

nachIolgenden faschistischen

ieGEEngen
rhre gel‘ahrliche Kontur.

2113 m
urtsstundedesFaschismusaber,

eITSClfinlpulrerendes Instrument der

dens enden Eliten gegen die durch

im erOllalismusgepriigten Massen, liegt

dens Stlen Weltkrieg, in der Burgfrie-

im 30
wk

und 1m Interventionismus,

rev lerfatuvreler reformistischer und

Cluttonarer Sozialisten.

Sorellr gelnfigt,
im Zusammenhang mit

die M
vo lauf, was Edouard Berth fiber

die otive geschneben hat: ,,Wéihrend

u
Ser‘Zeit passierte uns sogar, Sorel

11:11:22,
daB wir uns den Nationalisten

ZUerst

n (...) D168 war nicht, wie man

vennuten konnte, ein Verlassen

des Syndikalismus, sondem gegen die

triumphierende Demokratie, um ihr

einen Streich zu spielen, und in der

Hoffnung, durch das Spiel der Oppo-

sitionen ein syndikalistischesEiwachen

hervorzurufen, glaubten wir, es sei

moglich und gut, einen Augenblick mit

den Schriftsteliern zu gehen, die vom

nationalistischen Standpunkt ans

kategorisch die Demokratie leugneten

und sie bekz‘impften, daher die Legende

von einem Sorel, welcher der geistige
Vater des Faschismus ware.“

Es istnatiirlich, dumh dieErfahrungen
mit dem Faschismus, heute wenig rat-

sam, Allianzen dieser Art einzugehen,

auch wenn wir sie im Befreiungs-Na-

tionalismus des Trikonts und in Europa

bei den Basken, Katalanen oder Iren

weiterhin vorfinden. Wichtig zu Ver-

stehen ist, dafl der Katalysator flit die

Herein idling des Fasehismns als
_

Natimmiisiernngdes Sozialen der Krieg

was, der auch einen Kmootldn dazu

Beachw, SchieBiibungen zu veranstalten,

Wei! er das ’"Vaterland‘ und die ’fran-

zfisische Kultur‘ in Gefahr ssh, Oder -

einen Gustave Herve dazu brachte, aus

d6!“ syndikalistisehen ’La Guerra so—

ciale
"

daze patriotische Knegsblntt ‘La

Victoire’ zu machen.

Sore] finden wir nicht in den Reihen

dernationalen intellektuellen Hilfscorps

fiir chauvinistische Hetze. Der Krieg

stiirzte ihn in den ”schwéirzesten und

bittersten Pessimismus“, berichtet

Berth, erstdie russischeRevolution gibt

ihm neue Zuversicht. Er schreibt seine

polemische ’Verteidigungsrede fiir

Lenin‘ , dort heiBt es: ,,Lenin istiiberdies

kein Kandidat ffir die von der fran—

zosischen Akademie verteilten Tugend-

preise; er untersteht der Gerichtsbarkeit

der russischen Geschickte; und die

einzige wahrhaft bedeutsame Frage ffir

den Philosophen ist die, ob er dazu

beilrfigt, RuBland dem Aufbau einer

Republik von Produzemen zuzuffih-
u

ren...

FASCHISMUS, MUSSOUNI -

EINE FRAGE DER

HEMDENFARBE

Sore], der ’Lehrmeister' Mussolinis? In

gewissem Sinne sicherlieh, die Frage
istabet, warm erdies war. DerZeitpunkt
fiir diese Beeinflussnng entdramatisiert

namlich die Konstruktion. welche in

_-

dem Vorwurf zum Ausdruck gebracht
werden soll. Seine Anklager, such hie:

ist Dill von beredter Verschwiegenheit,

fiberspringen den Mussolini im roten

Hemd; den radikalen sozialistischen

Agitator, Redakteur des ’Avanti‘ und

popnlfiren Massenredner, ihn muBte der

revolutionia‘re Syndikalismus Sorels und

seine schopferischeMarxinterpretation
beeindrucken. Zu dieser Zeit also, als

Mussolini der Sozialistischen Partei

angehorte und tonangebend fiir den

linken Flfigel war, las er Soreis Artikel,

diehfiufiginitalienischen sozialistischen

Zeitschriften erschienen, so auch der

groBte Teil von ’Uber die Gewalt‘. Der

italienischen Buchausgabe widmet

MussolinieinezustimmendeRezension.

Einige Zitate aus der roten Epoche
des ’Duce‘: ,,Der Sozialismus kennt die

en heiBt es: ,,Wir bestfitigen
unsere Haresie. Wir kfinnen einen

patriotischen Sozialismus nicht fassen.

Seitden ersten Iahren der Jugend, als

uns diegroBen und kleinen Handbiicher

des Sozialismusdumb dieHfindegingen,
haben wirgelemt, daB es in derWeltnur

zwei Vaterlfinder gibt, das der Aus—

gebeuteten und das der Ausbeuter.“ In

einem scharfen Manifest gegen den

Krieg 1914 spricht er von einem ”del—

irium tremens nazionalista‘f, das fiber

Europa hereingebrochen sei.

Aus dem Jahr 1912 datiert auch eine

Leseerfahrung mit Stimers ’DerEinzige
und sein Eigentum‘, fiir den er

enthusiastische Worte findet: ,,LaBt uns

den elementaren Krfiften des Indivi-

duums die Bahn frei machen, denn es

gibt keine andere menschliche Realitat

als das Individuum. Wir werden alles

unterstiitzen, was den einzelnen erhebt

und starkt, was ihm groBere Freiheit,

groBeresWohlbefinden,griiBere Spann—
weite des Lebens gibt; wir werden alles

bekiimpfen, was ihn niederzieht oder

demfitigt. Warnm kann Stirner nicht

wieder in Mode kommen.“ (zitiert nach

James 1011, Die Anarchisten, S. 130)
IronischerWeise ist es Mussolini, der
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Das neue Vertriebsprogramm 94/95 ist cla!

fig: #ommentjerte Literalurauswahl

Tendc Ismue, Qkonomie, Okologie, Welt(un)ordnung,
enzen In Padagogik und Kultur 81 vielem mehr.

Velsanmlchhandlung, Posllach 201 1, 31315 Sehnde, Tel. 0 51 32 7415

Gerade Sore] manipulierende Ab-

sichten zu unterstellen, zeugtvon einem

Hochstmafl an Ignoranz. SeineSchriften

bieten eine Fulle von Belegen, die das

vollstandige Gegenteil zum Ausdruck

bringen. Es ist schlieBlich cler Kern sei-

ner Kritilc an den Intellektuellen, daB

diese versuchen, die sozlalistische Be-

wegung flit ihre Zwecke 2o instrumen-

talisieren, als Parlamentarier und

Berufsfunktionare.

,,Es handelt sich: nicht mehr datum, das

Volk zu ffihren,sonderndieProduzenten
dahin zu bringen, selbstzu denken, ohne

Hilfederbfirgerlichen Tradition.“ (Airf-

ldsung des Marxismns, 3.57)

Der Begn'ff des Mydios unterlag vie-

‘

len Deutungen, obgleich er von Sorel

aufdiePraxisdersozialistischen Arbei-

terbewegung bezogen war, aufden vom

revolutionfiren Syndikalismus propa-

gierten Generalstreik, nicht auf irgend-

einen Ffihrerkult oder Nationalismus,

ganz im Gegenteil: ,,Die revolutionare

Anstrengung zielt darauf ab, den freien

Menschen zu schaffen.“ Der soziale

Mythos ist in seinen Vorstellungen ein

von den Massen selbst erzeugtes Bild

von ihren eigenen Zielen, es ist die

Biindelung der individuallen KIfifte in

ihren kampferischen Handlungen. ,,Die

Arbeiter, die sich filr den Generalstreik

begeistern, stellen sich die Revolution

vor wie einen riesigen Aufstand, den

man als individualistisch qualifizieren

kann. (...) Der Generalstreik ist die

gl'zinzendste Manifestation der indivi-

dualistischen Kraft in den aufriihreri-

schen Massen.“ Der soziale Mythos,

von dem Sore] ausgeht, ist kein dema—

gogischer Trick, er sollte ,,als ein Mittel

der Einwirkung auf die Gegenwart

beurteilt werden.“ (alle Zitate aus Uber

die Gewalt)

Dem ,,Metaphysiker des Syndika-

lismus“, wie laurés in einer Parla-

/

mit ca. 400 Titeln zu

Iiberléren

mentsrede Sorel ironisch nannte, waren

Zweifel an seiner Begrifflichkeit nicht

fremd, in seinen ’Belrachtungen‘ findet

sich cine aufschluBreiche Reflektion:

,,Indem ich den Ausdruck Mythos an-

wendete, glaubte ich einen gliicklichen

Fund getan zu haben, well ich derart

jede Diskussion mit den Lenten abwies,

die den Generalstreik einer Kritik im-

einzelnen unterwerfen wollen und Ein—

wande gegen diepmktische Mdglichkeit

hfiuften. Es scheint nun abet im Gegen—

teil, daB ich eine recht schlechte ldee

gehabt babe: denn die einen sagten mir,

dall die Mythen lediglieh denprimitiven

Gesellschaften zukommen, wahrend

andere sich einbilden, daB ich der mo—

demen Welt als Triebkrafte Traume

nach Art deter geben Will, die Renan

zum Ersatz der Religion fiir tauglich

hielt. Man istsogamoch weitergegangen

und hat behauptet, dais meine Theorie

der Mythen ein Advokatenbeweis, eine

falsche Wiedergabe der wahren Mei—

nungen der Revolutibnare, ein

mtellektualistischer Sophismus ware.“

***

Ich hatte vergehabt, hier nun einige

Beispiele aus der Sphere der revo—

lutionfiren Bewegung in Spanien folgen

zu lassen, die meiner Ansicht nach die

Vorstellungen Sorels vom sozialen

Mythos illustrieren wiirden. Geme Platte

ich auch die bildhafte Sprache des

Subcomandante Marcos angeffihrt,

leider fehlt der Platzzur Ausfijhrung

dieser Absichten. Ich begniige mich

damit, als SchluBbemerkung Walter

Benjaminanzufiihren,dessenWorteuns
die fiir unset Handeln notwendige

OffenheitundZuversichtgebenkdnnen:

,,Jede Epoche traumt ja nicht um die

nachste, sondern traumend drilngt sie

auf das Erwachen hin (...) Mi: der

Erschfitterung der Warenwirtschaft

beginnen wir, die Monumente der

Bourgeoisie als Ruinen zu erkennen,

noch ehe sie zerfallen sind.“ (ans Paris,

die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts)
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Evelifgficmudcr
Andeulung, (1213 zunfichst

u" rsctncr zu bczahlcn sci, enunu—

figflllnd sehlieBlich stelltc dieser Verlag

se' "‘2“?ch iiberschuldet
— endgiiltig

lncTangeuein. Mit ihm verschwand
auch die chrselzung.

Nasiil’llr
v1cl Spiller wurde dcr Edition

_

1 us von andercr Seile ein Kohle—

Espier-Durchschlag von 1200 Sciten

B
gcbotcn und die Odyssec dieses

uchcs fand nun im Juli 1994 ihr

glucklichcs Ende.

gcfijasjctzt vorlicgenchuch islrundum

DUNE-en:
d1es beginnt beim Inhalt, dcr

Rcbcll (1:5
Leben untcrtcill in die Zeil des

deg Kan?
(von 1896-1931), in die Zeit

dcs R
Pfcrsgvon 1931-1936)und die

20 N0
evolutionfirs (vom 19.Juli-

lee/{c Vlimbcr 1936). Ein vienes und

Tod I: apitcl ist dcm vicldiskuu’erten

Dc
unutis gewidmct.

wurCkrgddeutschen Ausgabe ninzugefiigt.

Dumper
Bcncht iiber die "Kolonne

und K

1

1

des deutschen Expressionistcn

sen)“ lélurukriukers
Carl Einstein, der

K010“
Cr

Grupo Inlemational" in der

grien
“Gangchone, zusammen mitemi-

“Ste

cn deutschcn Anarchosyndika-

munIiLEm
Rudolf Michaelis und kom—

alma:chcn Oppositioncllen wie den

sen and

us aus dcr Schweiz und diver-

hat Vielercn Ifindem. Diesc Kolonne

“Egon Igum Mythos Durruti" beige—

Chistisbh
urruu gelang es seine anar—

mililfir'
en

Grundauffassungcn in ein

dag Mlfilohechbildc
zu fibenragcn: war

Volkshl itarxob Siblidnerarmec older

hierarckf‘cr’
blS dahin durch und durch

Sich di 11:10]] aufgcbeut, so unlersehied

dieser CK
1112 DUITUUS radikal davon. In

rechii Iolonne gab es nur gleichbe-

Wurdegl? Kfimpferlnncn, Disziplin

Zwun

nicht durcli Subordination er-

Befcffien,esgabkeineOffiziere,keinen
Essc slon undkemeunterschiedliclien

N
nsranonen Oder Schlafplfitze etc.

EinElurlich nlmden die anarchistischen

den
cuen haulig als "unzuverléissig"

.
unzmn, weil es konsequenterweise

Jefiem freistand, die Kolonne auch

E51101“ nu verlassen. Auch wenn diese

blietbk einen rcalen Hintergrund hatte,

ve
Sie doch an der Oberfliiche: sie

8e(Stand nichl die tiefgehende Kon-

bailiucnz,
die aufder anderen Seite einen

v
mgungslosen Enthusiasmus her-

_
Orzubrmgen vermochte, eben weil ein

J53? wuBte, woffir er kfimpfle (und

L"

l nu: wogegeni). Und sie wurde

"gen gestrafl als Durruli mi: 4000

Mitgliedern seiner Kolonne bei der

Veneidigung Madrids auftauchte und

don - trotz schrecklicher Verluste —

neuen Verteidigimgswillen mobilisierte.

Der gute Eindruck, den das Buch

macht, wird fortgesetzt (lurch die ffinf

ma] eingestreulen Photoserien, ein

Namensregister,eineBibliographieund
lastbutnotleastdurfmeauch ein sehwarz-

roles Leseb'zindchen nicht fehlen, das

helfen soil, sich in dem umfangreichen

Leinenband auch fiber einen lingeren

Zeitraum zurechtzufinden.

Abel Paz sieht sich, — wohl eher zu

Unrecht, — nicht als Historiker sondem

als Erzéihler "erlebter Ereignisse". Er

versucht damit bewuBL Geschichte fiir

das heulige Ieben nutzbar zu machen.

Inwieweit es in der heutigen atomi—

sierten und durchhierarchisierten bun

gerlichen Gesellschaft gelingcn kann,

die Formen des kollektiven Zusam-

menlebens und -arbeitens aus der spa-

nischen Revolution, eineantibiirgerliche

Grundeinstellung wie die Dumitis oder
'

antiautoritfire Ansfitze wieder aufzu-

greifen und mimeuem Leben zuerfiillen,

steht auf einem anderen Elan. Solange,

wie sich cine Gegenbewegung schwer

tut, gemeinsame Wene zu emwickeln,

diedie henschenden Normen fiberBord

werfen und eine neue Faszinationskraft

entwickeln, solange wird ein solches

Buch auch gegen semen eigenen An-

spruch "historisch" bleiben miissen.

Insofem bane es die spanische Aus-

gabe, die von der Aufbmchsstimmung

nach Frances Tod profitierte, leichter

und insofem were die Herausgebe auch
’

ffir einen deutschen Verlag 1984, also

zwei Jahre vor dem 50Jahreslag der

Revolution in Spanien und mit der halb—

wegs intaklen Struktur einer linken

Gegenoffentiiehkeit in der alten Bun;

desrepublik, noch vielversprechender

(Oder besser gefahrloser!) gewesen als

es dies im neuen Deutschland 1994 211

sein scheint. Speziell einem Buch mit

dieser verzwickten Publikationsge~
schichte istjedoch zu wfinsehen, daB es

ganz im Gegensatz znm "Mainstream"

eine groBe LeserInnenschaft findet. Die

Anarcho—Verlegerszene hat damit eine

"ihrer Leichen" aus dem Keller geholt ,

es stelltsich somiteine neue Zuversicht

ein, daB auch die zweite "Leiche", Ru—

dolf Rockers zweilbéindiges Werk >>Na—

donalismusund Kultur<<demnfichstwie-

dererweckt werden kann.

”fol/yangHat/g

Doku zu den Libertfixen Tagen 1993, 968.,

9.50 DM, zzgl. 1,50 Porto bei:

A-Forum Frankfurt, c/o ‘DezenIral,

WittelsbacherAlIee45, 60316Frankfurt,
Tel. & Fax 0694909203

Abel Paz: Durruti. Laban und Tod(e) des

spanischen Anarchisten. Aus dem Spa-
nischen fibersetzt von Lutz Bredlow.

GroBformax, 820 Seiten mit 180 Poto-

graphien. 68.-DM (mensch muB in die-

sem Fall sicherlich sagen: nur 68.oDM).

Um dem Verlag diese Anstrengung zu

versiiBen, gibt es noch cine Vorzugs-

ausgabe‘ filt die "'Freunde Durmtis" mit

einem' zweifarbigen Holzschnitt—Dop—

pelblatt von Jean-Jacques Volz‘. Limi-

tierte Auflage von 50 Exemplaren {fir

168.-DM.

Edition Nautilus. Am Brink 10, 21029

Hamburg
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Vorsicht Werbung I

5 Jahre

Antifaschistischer

Taschenkalender

Zum fimflen Mal erscheint im August dc:

Antifaschistische Taschenkaleuder als

Gemeinschaftsprojekt verschicdener

antifaschistischer Mtiafiven and Einzel—

personen, und feiert damit ein kleines

Jubilfium.

Neben den typischen Servicehnktionen

eines guten und fibersichflichen Kalen»

ders bietet der Antifa-Kalender 1995

wieder cine Reihe van Texten, die sich

mit Geschichte and Gegenwm antifa»

schistischerBewengg‘auseinandersetzen.

Im Serviceteil bietet der handliche Be-

gleiterwie gewohnt amen geordneten und

aktualisierten Uberblick fiber antifaschi—

stische Gruppen, Initiativen and

Zeitschriften, Rechtshilfeinfos, Kan:-

lexikon zu faschistischen Branden and

Paneien
'

Fflr 1 1,50 DM gibt es 240 Seiten um! 365

Tage gegen Rassismus, Faschismus,
Sexismus im bewfihrten Hosentasnhen—

format.

Ab Anfang September in jcder guten

Buchhandlung, in 3mm Moladen, bei

eurer Antifa Oder bei uns:

Antifa-Kalendergmppe, cm unrast,
Postfach 8020, 48M3 Ml‘inster.

Wiederverkfiufeflnnen erhalten Rabatte!

Erich-Mflhsmm-

Gesells‘rchafi

Lfibeck
Die EMG verfiffentlicht alle Vomfige,
die auf ihren jfihrlich smaufindenden 39““minaret] gehaiten werdan in den: Heft”

reihc "Schriften dw Ericthflhmm»

Gssellschaft". Des weitemn gibt die

‘

Gesellschaft das‘ MfihsawMagazin
heraus. in dam Nan“:infightdatza Liwxamir
fiber Miihsam, Infbs fiber Swimming?l

‘

fahrten (Berlin, Liibecik) etc. ram findefl
mud.

Dammit sind noch folgcnde
Hem lieferhar:

MfllhsamuMagazin: .

*

Heft 3: u.a. mit einam Beitrag van

HmmutSoellfiberMfihsams Verhélmis
zu Herbert Wehmr sowie ein Artikel
von Lawrence Baron w Mfihsamsjiifli
scher Identitéit.

A

Heft 4: ma. mit 4:15:51? umarflffenfliczhteq
Erzfihlung "Tame Klfld‘t" van Erich
Mfihsam.

Selariften flier 1mm;
Heft 1: Chris Him: Wage zu Erich

Mfihsam

Heft 2: 11.21. Rolf Kauffesldt: Zum Var»
hfilmis van Kunst uwnd Anarchia r

I;

Denken Erich M 'hsams; Chris Hing:
"Wen der Her; light, «than afiehcigwt. m1;
Dimer Schiller: Erich Mfihsams Siam
auf die iliterarischa Same. ales Vim
kriegsJahrzehnw; Heinz Hug: fiber
Erich Muhsams Baimiga WNW";

Heft 3: Wolfgang Hang: Anarchiamus

unciExpressionismusfiubertvan flan

Berg: Mfihsam and die, Frauenfragq,
Bamd Engelmann: mum Verhfilmis
van Miihsam undLudwig Tho-ma mi.

Heft 5 in Vorbareiwng. Uta»w mit. Bei-
trfigcn mm Anarchismusvemtfimdnis
and zur FAUD; zur Machmrgmifung
der Nazis etc.

'

‘

Alla Hefte kfinnan bei dc: EMG ffir
10.«DM zzgl. Porto crworben warden.

Mitglieder erhalten sic gratis.

Kantakt:

Erich-Miihsam~6wellschufl 1

0/0 Sabine Erma 1
Masterbahn 5!)

23552 Lakes}: -

Hankverflindung: ‘
Ericthz’ihsam-Gewllmhqfl

Sparkasse Liibeclc (3L2 23050101)
Ktaflr. 103144“ ‘
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Schwarze Frauen

der Well

‘1‘“ “Schwarze Frauen der Welt” und

uSchwarzerFeminismus” sind Beitr'age

Schxuarzer” Frauen versammclt, die

€118 Mmderheiten-Frauen, als Fremde
1m

eigenen Land oder als Migrantinnen

31:: 1hre Erfahrungen mit Rassismus

Sex15mus und ihrc Widerstands-

Strategien berichten.

eirIlias erstgenannte Quch entstand aus

und rillfongreBi991 inFrankfurl/Main

fliich
nehtet fiber die Situation ge-

Zcr Fteter Oder dort geborener Schwar-

. moon in den Landcrn Europas, in

Erikamschen und siidamerikanischen

re“11((11<‘:m.Weitere .Aufséitze thematisie~

Sch

10

gesundhenlichen und psychi-

Cn Auswrrkungen und Aspckte von

Disnismus,
Sexismus und kolonialem

Mm
en auf Schwarze Frauen in den

eitlw:polen, Wahrend der SchluBteil

heo
gezupohtrsehenFordemngenund

Herarlen Schwarzer Frauen enthalt.

M
_uszuheben ist der Beitrag von

million Kraft, die die Unterschiedlich—

Vcthl zyisehen den Unterdriickungs—

nah

a tnlssen Rassismus und Sexismus
er herausarbeitet.

Aflgfifichwarzer Feminismus” sind

Stinnc
re

afro-amerikaniseher Femini—

Erfahrn
zu lesen, 1n denen diese ihre

nisch ungen rmt dem US-amerika—

dem Cl: rassrstrschen Patriarchal schil-

Franc
benso wird die Geschichte von

llnd dr'l-
und antrrassrstischen Kampfcn

nisch

ie

Bedeutung der aer-amerika-

dar

cn

Tradition ffir diese Kampfe

delrglcstellt.
Emzelne Aufsatze behan—

v0“ 811.121.
das ambivalente Verhaltnis

(G10
c warzen Téchtem und Miittem

Zwiszi?
1. Joseph). die Verhaltnissc

oft v

on Schwarzen Frauen, die allzu

Sch
on Anbiederung an die Nicht—

.. Warmn odor von Konkurrenz ge-

183:3]?
31nd (bell hooks) oder die Vor-

d‘
ungen von Schwarzen Frauen iiber

{égvon
weiBen Frauen dominierte

C inrsuschc Bewegung. Patricia Hill

Bolling gibt im langsten Aufsatz (163

83111103.
eme Einflihrung in die gesell—

f étliche Konstruktion schwarzen

em1nistlschen Denkens.

,,Schwarzer Feminismus” ist ein sehr

firsfinliches
und bewegendes Buch, der

B mpfcnsche Stolz und diegleichzeitige

9sche1denheit der Frauen sind immer

chder beeindruckend. Beide Biicher

sind zur Beschaftigung mit der Lage

und dem feministischen Denken

Schwarzer Frauen und zur Diskussion

um “triple oppression" zu empfehlen.

Sic begeben sich aber auch in die Un-

tiefen der hochstkomplizierten Diskus—

sion um Gleichheit und Differenz, um

Eurozentrismus und Universalismus,

und manche Beitrage laufen auf die

Klippen des Nationalismus und der

Selbstethnifizierung auf: so wird z.B. in

einem Beitrag, der positiv auf “Afro-

Zentrismus”Bezugnimmt, dieExistenz

einer “afrikanisohen Nation” mit einer

ihr “eigenen” und einer ihr “fremden”

Identitéit behauptet. in vielen Beitragen

wird die Existenz einer “schwarzen

Rasse” Oder afrikanischen Nation ange—
nommen (und womoglich noch deren

besondere “Spiritualitat” hervorgeho-

ben), ohne zu erklaren, wie diese denn

definiert sein sullen. Bei der Beantwor»

tung dieser Frage mach der Definition

wiirde schnell deutlich werden: “Ras-

sen” Oder Nationen sind von Menschen

willkfirlich bzw. variabel definierte so-

ziaie Konstruktionen. Diese mfissen als

Tatsachen, mit denen die Betroffenen

leben miissen, sehr emst genommen
, werden; abet sie sind auch rassistische

Zuschreibungen, die nicht unhedingt
fibemommen werden mfissen.

Marion Kraft, Rukhsana Shamim Ashraf-

Khan (Hg): Schwarze Frauen der Welt.

Europa and Migration; 1994. 215 5.,

29.80 DM

Gloria I. Joseph (Hg.): Schwarzer Femi-

nismus. Theorie 11nd Poiitik afro-arneri-

kanischer Frauen; 1993, 294 3., 39,80

DM; beide beim Orlanda Frauenverlag
Berlin

‘

van Ber/7d”fill/rel

Der Bacherherbsl nahl —

dieZahlderzugesandtenBlicherwachst,
abernichtnurdieZahl,auchdieQualitat
der Biicher, wenn mensch nur an die

voluminose Dumlt'i-Ausgabe bei der

Edition Nautilus denkt!

EineausffihrlichereRezensionbehal-
ten wir uns wie immer vor.

Autonome A.F.R.I.K.A.-Gruppe/Miulerer

Neckar: Medienrandale, Rassismus

und Antirassismus. Die Macht der

Median und die Ohnmacht der Linken?

(Mensch erimert sich an die beiden

Artikel dieser Gruppe im SF .7), 160 8..

24.-DM. Trotzdem-Verlag. Grafenau

Peter Paul Zahl: Fritz — A German Hero.

Theaterska zurn (frilhen) Friedrich

Schiller ("Die Rauber") und seinem

Verhiiltnis zur Obrigkcit. 128 S., 24.-

DM. Koproduktion: Trotzdem-Verlag,

Grafenau/Monte Verita-Verlag, Wien

Kreszentia Mfihsam: D‘er Leidensweg

Erich Mfihsams, Neuausgabe, 86 3.,

12,801DM. Harald Kater Verlag, Berlin

Michael Halfbrodt: Alexandré-Marius

Jacob ~Die Lebensgeschichte eines

anarchistischen Dishes. 40 5., 7 DM

Syndikat A -anarcho-syrtdikalistischer
Medienvertrieb. Moers

Heinz Hug: Peter Kropotltin-Bibliogra—
phie, 2805., Iii-BM. Koproduktion:
Edition Anares, Bern und Trotzdem-

Verlag. Grafenau

Andreas Simmen (Hg.): Mexico -— Auf—

stand in Chiapas, 140 S.. 16.-DM. Ko—

produktion: Edition ID-Archiv. Berlin

und WOZ, Zurich

Hakim Bey: TAZ -Dle Temporare Auto-

nome Zone. Chaos die Grundlagen des

ontologisichen Anarchiemus. 1613., 20.-

DM, Edition ID-Archiv, Berlin

Ingrid Strobl: Das Feid des Vergessens.
Jfidischer Widerstand and deutsche

"Vergangenheitsbewiiltigung". 1408..

14.—DM, Edition ID—Archiv, Berlin

Noam Chomsky: Clintons Vision—Freier

Markt rind Abschottung, 803., 14.-

DM. Zu NAFTA. zur Chinapolitilc,

Israelpolitik etc. Ubersetzt von Helmut

Richter. Trotzdem-Verlag, Grafenau

Hellmut G. Haasis: Joseph Sim Oppen-
heimers Rache. Erzfihlung and bio-

graphischer Essay. Haasis objektiviert
das von Judenhassern verzerrte Bild des

historischen SiiB. Im Anhang: Erstmals

veroffentlichte Dokumente zum Ge-

heirnprozeB, illustriert von Iona Mach

(Jerusalem). 2408., 39,80DM. Geller;-

stein—Verlag, 66431 Blieskastel

Astrid Schmeda: Ein leidenschaftliches

Interesse am wlrklichen Leben. Die

Autorin beschreibt assoziativ ihre Be-

gegnung mitClara Thalmann inNizza,

ihre Hoffnungen auf ein kollektives

Leben u.v.a.. 192 S.. 29,80DM. Edition

Nautilus, Hamburg

Jiirgen Spiiter (Hg.): ...alles findert sich

die gauze Zeit. Soziale Bewegung(en)
im NahenOsten. 2205., 25.-DM, Verlag

i23w, Freiburg
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Photo: Theo Heimann

— zu Jfirgen Habermas'

Rechisdogmafik

van Hal/mu! G. Haasi:

Jflrgen Habermax, der deumche

Philosoph, ham- Geburtstag and kam

mil eimzm neuen Werk heraus. Grand

genugftlr das Jeumhe Feuilleton in

Iandaw; Iandababzufeiem. Obeswuch

emas mi! seiner newen Smomtinien-

firmigkeitzu tun hat? Es verstehtsick

van ”(Mada/Much derSFnichmmhin

kam, diese mm Instauz tier Frank-

furter Schulz, diesen Maren Venreter

der“ fiakchen Theanle”,zu wfirdigen:

[70] SF 3.194

Dag ncustc Werk van Adomos Nach—

folgcr kommt fiufierlich gewichlig da-

her: ahf geschiagcnen 668 Seiten. vom

Suhrkamp—Verlag gleich ranch in einer

preiswerten Smdicnausgabe {48.0 unter

die snudierende junge Generation ge»
worfenfiiedamitschwerlich ctwaswird

anfangcn kfimwn.

Was diemchtsphilosophischcSumma
der zweiten Genemtion derFrankfm‘te;
Schule hiittc warden sullen, verbirgtnur

dutch grofien Aufiwand, geschwfitzige
Dickleibigkeit,sprachfichefisotmikand
voreilige Theorieenwchlossenheit, dais

hier cine cinst gegen Kapitalismus wie

Stalinismus (alias Smalskapitalismus
sowjetischer Prfigung) “Krit‘ische
Thcofie” ihren Nicdmgang offcnhan.

v \

In eincm fag}; mbmaberiafihm 1%
mm sich me mfahsmkmflcr
EbeneamThepmmlwdemukmflsmén
Rwhtsstaats fast Er $116111; allm mu
cine fiber die. 1%th and Verfmfiflgs'
wirkiichkeit hinaus graifbam Wfilt
refcmlicherWWW, diahie mustfih-
dzgin cine Verfamngamgehmkflman-
Diesvemwhtetmmrderflweipoflgkfiit
deg Tibels: “Wham and Galmngw

Wie am naiwr ‘Anfangw d: S

Juraszudiuma mam: Est jammy dist
faktischen Rmmnmlwimmgen. “die
upwmgmemflwhaftfmmmfl ‘h

ems: Ebane am "rimmigan 3%ng
schez‘dungen" {83%. Am)» Ema

‘

pie, warm auchmhmmwhvatfififi , 1
hfichswrAbsmmmdmfiimmfim
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Allfag nichl zum Atmen reicht. Der

somal wic rechtlich nie get‘ahrdete For-

scher hat offenbar noch nie die Mode-

konjunkturen der Recmssprechung be-

merkt, wo naeh Jahren oderJahrzehnten
auf einmal “gutes Recht" wird, was

Vorherails Vergehen, garals Verbrechen

galL Bei gleichbleibender Rechtsord—

nung, verstehl sieh. Allein schon die

Entscheidungen des Bundesverfas-

Sungsgcrichts und des Bundesgerichts-

hefes kb'nmen diese Konjunkturab—
hangigkeit veransehaulichen.

Wer wie Habermas entscheidenden
Wert legt auf Kommunikau'on, Diskurs
“Dd aufdas Sich-Verstiindigen derMen-

SChen muB si‘ch zudem an seinerSprache
messen lassen. Nehmen wir ein belie-

*BGESANG
blges Beispiel. Bei der Beschreibung

Von Niklas Luhmanns Rechtssoziologie

g§llngt Habermas folgendes Meister-

Sllinck der Verkiausulierung:
Dann grenzt sic/z das Rechtssystem

Selbstreferentiell als ein rekursiv

geschlossener Kommunikationskreis—

laiffgegen seine Umweliten so ab, dafl es

“the Auflenbeziehungen nur noch fiber

Bfobachtungen abwickelt" ($.69). Win“
horen von einem "aumpoietischen

Syytem" (8.69). ...Nun will Habermas

seine cigenc rechtslheorelische Ziel-

SCIZung bringen: ”Damit verlieren die

Rechlsnormen und Rechtsakle jede

Vefbindung mil der Unterstellung van

rational motivierzen Versta'ndigungs—
Prozessen innerhalb einer Assoziation
Von Rechtsgenossenjndem die kanflikt—
bewa'ltigende Integrationsleislung des

Philosophenberufs in der kapitalisti—
schen Konkurrenzgesellschaft fiber-

haupt. Der UniversilfiLsphilosoph hat

kein Publikum mehr, weder eine inle—

ressierte Axbeiterelite (und seien es auch

bloB noch die Trfiger einer kriLischen

Erwachsenenbildung)‘ noch eine inle—

ressierte bfirgeriich—poliltische Offent-

liehkeit. Er ist entbehrlich geworden
und kann sich nurnoeh in der gedruckten
Kommunikation mit ein his zwei Hand-

voll Kollegen besnéitigen.

Bezogen auf die eigenen praktischen

Ansprfiche, Kommunikation nachzu-

vollziehen und allgemeingfiltig zu be-

griinden, muB das 3pmhliche Unver-

mfigen von Habennae freilich emster

genommen werden. Jede Seite von

Habermas Werk widerlegt die Meg-

lichkeit seiner in Endgkeitsw‘erte ent-

schwebenden Philosophie. Hinterallem

:eehtshistofischem WandelsuehtHaber—

mas nach ewigen, unwandelbaren

Rechlsprinzipien. Damnvemeehselter

sowohl seine eigene Denkweise wie die

der deneitigen jufistisehen Diskussion

mit einem ewigen, unhistorischen

Wesen fiberhaupL...
Der Drang naeh Ewigem ist typisch

fiir eine Epoche, die angesichts des

VergessensfihnlicherEreignissewieder
einmal von einerKrise gesehiitteltwird.

Naeh dem fn'edlichen Ende des Staats-

kapilalismuswurdedieMarktwiflschaft
ffir kurze Zeit als weltweites Allheil—

mittel gefeiert. Die Schadenfreude ver-

gingrasch,alsdieneueWirtschaftslu’ise
nach den Arbeiisplfitzen anch den

FRANKFURTER
Rechts als systematische Leistung be-

Sehrieben wird, wird sie ans Model!

mchtintentionaler Vergesellschaflung

essimiliert. Damit buflen auch die in

Jurislischen Diskursen geéuflerten

Geltungsanspn'iche und Grfinde ihren

mlrinsischen Wert ein" (8.70/71).
Umerdem Aspektseinerpersdnlichen

Entwickiung dfirfte dieses sprachliche
Chaos von einem gierigen Eklektizis—

mus kom men, der Habermas gegen Ende

der 60er Jahre der jungen, rebellischen

Generation entfremdel hat. Soziologisch
Sche ich darin cine Konsequenz des

Optimismns aufzehrte. In diesem Stim-

mungstiefrettetsich deIPhilosoph, eine

Art séikularerMedizinmann, in eine von

keinem Wendel angreifbam‘e Sphere, die

sieh abet naeh dei Landmg in der nie-

deren Ebene des Buchdmeks als tat-

sfichlich nngreifbar enmuppt. 16 ab—

sIrakter, empirieloser, dogmatischer,
desto mehrsiehtalles macheinem ewigen
Wesenausfiochdanngemedekonkrete
Orientierung verim‘en, die Habermas

am Ende in der reehtshistorischen

Debatte so sehniiehst wfinseht.

Habermas weiB sehr wohi von der

demeitigen Orientierungslosigkeit der

marktfikonomischen Geselllsehaft. Die

hohe Zielsetzung seiner sehwer ver-

daulichen Arbeit formuliert er im Vor-

wort, datiert Juli 1992 (5.9— 14). Selbst

ein so abgehobenei' Philosoph wie

Habermas ahnt, daB wit heute vor der

“eminenten Herausforderung einer

fikologischen Begrenzung des 6kono-

mischen Wachstums und der zuneh-

menden Disparitfit der Lebensver—

hdlmisse im Norden and im Sfiden”

(3.12/13) stehen, er stem die Asyldis-
kussion in die “Migrationsstfime ans

den verelendeten Regimen des Siidens

und nun auch des Ostens” (8.13). Doch

dann fault ihm dazu nichts ein ale (let

Rfickzug in cine langwierige and reich-

lich langweilige reehtsdogmatisehe Er-

ijrterung der “radikalen Gehalte des

demold'atischen‘Rechtsstaates” (3.13).
Unsere Zeit sieht er geprfigt vom

“Zusammenbruch des Staatssozia-

lismus" und vom Ende des “Weltbn'r-

gerkrieges” ($.12). Wie viele theo-

retische Kurzschliisse in einem einzigen

zweigeschichtlichen Begriffspaar! Wie

wenn der Sozialismus ein staatliehes

Produkt sein kennte und niel‘ut die nicht—

staatliche Lebensform frei assoziie-

render Individuen. Wie wenn die dik-

tatofischen Regimes des Ostens irgend-
etwas mit Sozialismus 211 um hatten.

Habermas ist in diesem Aspekt seines

Sozialismus—Verstfindnisses aueh ter—

minologisch nicht fiber die groBen Par-

teien und Ideologen des Kapitalismus

hinausgekommen, die in freund-feind—

licher Paradoxie dem feindseligen Sy—
stem geme das libertfire Wort “Sozia—

lismus” schenkten, um die Utopie auf

ewig zu diskreditieren. Dieses Manfiver

SCHULE
ist weithin gelungen, Wie wir auch an

dem prominenten Opfer Habermas

sehen. A1163 is: gleich schlecht, alle

befreiende Utopie ist vergangen, alle

sind orientierungslos — voran Jfirgen
Habermas. Und die Konkurrenz zwi-

‘

schen Westund OstvemebeltHabennas

schliefilich mitdem Begriff des “Welt-

bfirgerkriegs”. Wiewenn die Menschen

unter den staatskapitalistischen Dikta-

turen Bz‘irger gewesen wfiren, die ans

eigenem Antrieb daran teilgenommen
hatten, als Biirger, nicht bIOB als kom-

mandierte Untertanen von Feudal-

staaten.
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”nodal“; wir‘uns vi =21

Mfihe geben,
unsere Juden so

ordenilich wie

moglich Sierben zu

Iassem

Steiner schildert in seinem Treblinka—
, Buch sehr gcnnu, wie die Deu chen

. hrejtidixchen Opiermittels gesc

‘

ickter

smplinierungstechniken re_elrecht
an» die endgiiltige Liquidier mg hin

von ereitcten -— cine ausgekliig
'

-lte Stra—

'iegierte im

Ghetto wnbcinie zweite {ategoriemit
derZei mmcrwiedervo

des_ Regci imgensausgcstellt),die1nstal—
lation ci 1' wSclbstverwaitung<< im

GhettomiiJu nriiten (die z.B.die Aus—

sonderung fiir die Vemichtung in den

Lagcm vorzunehmen batten und mili-

tanten Widcrstand dchuden gegen ihre

Vemichtung verhindem soliten) und

mcbt zuletzt eine rigide Arbeitsideo-

logic, die es den Juden zuniichst seibst

glauben machen some, sie wiirden von

Deportationen verschont bleiben, wenn

Ste nur ordentlich arbeiteten.

Das — im Hinblick auf die per-

fektionicrte, zielgcrichtete Pianung der

Vemichtung~meisterhafteNazisystem
Vi/ollte auch die geringste Wahrschein-

lichkeit einer Revolte ausschlieBen.

Rnhig und diszipliniert sollte alles vor

SlCh gehen, um der Effektivitéit willen,
aber auch, um das Ausiand méglichst
langc ruhig zu halten. Die nijchtemen

Techniker der Vemichtung sindbeinaile

hundertprozentig erfolgreich gewesen
— als sich, spiit erst, doch Widerstand

regte, ging es im Grunde nur noch

darum, die“Art des Todes frei zu wéih-

len”, wie Marek Edeimann, steilvertre-

tender Kommandant der Aufstéin—
dlSChCIl desWarschauerGhettos,einmai
sagte.1

Es geht im Buch auch um die Hoff-

nungen, die sich viele Juden bis zuletzt

machten — eine Hoffnung, die von‘den

Nazisbis zur Ankunft imKZ Treblinka,

(lessen Bahnhof mit einem geradezu

pittoresk-freundlichen Anstrich und

Blumenkfibeln ausstaffiertwar, bewuBt

nicht vfillig zerstfirt wurde. Wie eine

kleine Schicht van “Hofjuden” auch

nach der Ankunft den Sehein der Nor—

malitfit aufreeht erhéiit, erzéihlt Steiner

ebenfalls.

»W:'e wir um haben Ic'iten lassen und

wie sie esfertiggebracht haben. uns zu

totem — so drii'ckt es Adolf Friedman

im Bush aus — ist der cine Schwerpunkt
des Buches. Der zweite Teil widmet

sich dem Widerstand. -

Zunfichst gem es Vieien um die Reta

tung der eigenen Haut.2 Die Fluchtver-

suche werden drakonisch geahndet. So

liiBt Lagerkommandant Franz einen

Juden als Exempel offentlich an den

FfiBen aufhéingen und héiit eine Rede:

»Juden! Der Jude do stirbt. Ein Jude,

der stirbt, is! in Treblinka nichzs Sel-
.

tenechh wu'rde sogarsagen. dafl die

Juden im ail‘gemeinen deshalb hier-

herkommen. Aber der, der da dn'iben

hdngt, stirbt nicht wie die anderen.

Sicher is: eu‘ch aigfgefallen, dafl wir

uns vie!Mfihe geben. unsere Juden so

ordentlick wie mdglich sterben zu

lassen. Aber diesmal geben wir uns

ebensoviel Mfihe. def} der do so

langsam wie moglich stirbt.«

Gerade dieser sterbende Jude jedoch

gibt in seinen letzten Lebensminuten

das Fanai zu den beginnenden Auf-

standsplanungen
— ein Bermhnungs—

fehler des wahnsinnig “normalen” Kai-

kulators Franz. .. Diese Vorbereitungen,

getragen von der Motivation, der

AuBenwelt vom Ungeheuerlichen zu

berichten, sehildert Steiner minutids.

Miller is! verloren, also lebe, bleib

um jeden Preis am Leben; du muflt

davon erzc'ihien, du erzcihlsz so gum,

sagte etwa Mordechai Tenenbaum

wenige Tage vor dem Aufstand des
'

Warschauer Ghettos und dies wurde

auch der tiefste Beweggrnnd fiir den

Aufstand in Treblinka. Die Aufstands—

planung wurde zum Wetdaufgegen die

von den Nazis geplante endgiiitige

”Zerstorung Trebiinkas. Den Aufstiin—

dischen gehtes nichtmehr um das eigene

Uberieben, sie wuBten, daB sie die ge-

ringsten Uberiebenschancen haben

warden, da sie als ietzte das Lager ver-

lassen wiirden. Tatsfichlieh kamen alle

MitgliederdesWiderstandskomiteesbei
der Revolte um. Auch fast alie der 600

befreiten Héftiinge warden mach ihrer

. Fiuchtvon polnischen Bauem, faschis—

tisehen ukrainischen Banden, der Ge-

stapo oder von Sondereinheiten der

Armee umgebracht. Es fiberlebten vier—

z1g.

Das eigentlichbesondere,beachtliche

an diesem Bueh ist die Brzfihlweise

Steiners, dessen absichtlich niichterner

Tonfalldas Grauen in seineralltfiglichen
Banalitéit betont und gerade dadureh

einen umso nachhaitigeren Eindruck

hinterlfifit, wieaueh Simonede Beauvoir

in ihrem Vorwort hemerkt.

In einer Zeit, da Friedhofssehfin-

dungen zunehmen, antisemitisehe

Schmierereien in Gedenkst‘z’ttten keine

Seltenheit sind und aueh ein Anschlag
auf eine jiidische Synagoge kein Tabu

mehr darstelit, sollte dieses Bueh

beinahe eine Pflichtiektfire sein. Es sei

auchallen Besneherlnnen von “Schind-

lers Lisle” ais erg'dnzendesZeugnis dei-

Zeitausdrficklieh empfohlen. Das Bueh

offenbart zugleich vieles fibereine Men—

talitfit, die den Massenmord einzig-

artigen AusmaBes erst ermdglieht hat.

Es ist damit auch ein Beitrag fiber das

Wesenderaiten, noch immerwirksamen

deutschen Tugenden (FleiB, Ordnung,

Disziplin, Gehorsam, Sauberkeit etc.)

Gerald Grime/(lee

Rezension zu: Jean-Franeois Steiner:

Treblinka — Die Revolte eines Ver-

nichtungslagers (Vorwort Simone de

Beauvoir),HaraldKaterVerlag Berlin

1994. (dt. Erstauflage 1966) (3443.,

29,80DM)

Anmerkungen:
1 Vg]. Marek Edelman: Das Ghetto kéimpft.

Warschauer Ghetto 1941-43 (ebenfalls

Harald Kater-Verlag, 97 S., 14.80DM)

und:

Reuben Ainsztein: Revolte gegen die

Vemichtung. Der Aufstand im War-

schauer Ghetto. Schwarze Risse/Rote

StraBe—Verlag & Libertiire Association

(2285., 25.-DM) -

2 Das ist hier keineswegs abwertend ge-
meint, zumal der organisierte Aufsmnd

und ein Zugang zu Waffen, ein grofies
Problem darstellte. Von einigen Bei»

spielen individuelien Widerstands

berichtet Reuben Ainsztein in: Iiidischer

Widerstand im deutschbesetzten Ost-

europa wéihrend des Zweiten Weitkriegs

(Oldenburg 1993. 583 5., 52.—DM)

SF 3/94 [73]



fir'i

ABONNIERE!

Der SCHWARZE FADEN iebt nicht

von fragwflrdigen Werbeanzeigen.
sondern vor allem van Abos, Férder-

abos und Wiederverkauf. Wei! dies so

bleiben 5011, Iegen wir alien Sympamhi—
sanmlnnen ans scthrze Herz, von

diesem Abschnitt eifrig Gebrauch zu

machen, Das ist bequem und zudem

biliiger!

Ich abonniere den

SCHWARZEN FADEN:

- ab der néchsten Ausgabe .......... Cl

- ab Nummer............................ D

- zum Preis von DM 25.-
fUr 4 Ausgaben ............................O

— zum Férderpreis von DM 60.-
fUr 8 Nummern ..............................0

Name
................................................

Smra Be
...............................................
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Kto. Nr. 57463-703, BLZ 600 100 70
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Postfmcim 115‘)

7111'? Grafenau
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ijchmen,
da vieicn das Programm zu

Veransfcfltungsbericht

Fiir die Zeit vom 13.45. Mai ind die

Erich-Miihsam-Gssellschafl mach Ma-

lenie. Das Essen war reichiich, die Kel~ .

lethargutbesuchmunddie Sonnengfitter
hatter: ihr schfinstes Picknickwemter

aufgeboten.
Das Programm leicht verdauiich,

nichts ffir Gehimakrobaicn. Seh- und

hfirenswerts klcine Kumi bot Ulrich

Jacobi mil seinem Programm "Ver-

brannte Dichter", Gregor House refe-

rierte fiber Mfihsamwermnungen umi

sang eigene musikalische Interpreta-
tionen zur Gitarre. Albrecht Dz‘imlings
Vortrag (»LaBt Euch nicht verffihren,
Brecht und die Musik«) fiber Brechms

Kriegslieder beendete den (diesmal)
dominierenden kulturellen Teil. Unbe-

irrt der Feststellung, dab er gar nicht

vie] zu Mfihsam beitragen kénne, ge-
nossen die Genossen seinReferat. Auch

die anschlielBende Diskussionsmnde
unter suahlendem Himmel im Garmen

der Gustav-Heinemann-Bildungsstfittc
ffirdermekeinendirektenZusammenhang
zumagc.

_

So richtig was fiirdieaimen uncijungen
Schenkelklopifer war dam-m Chris Hines
Berichtiiberdie noch unverfiffentlichten

Tagcbiicher Erich Miihsams (geplam
bei div ab September '94). Da gabs damn

richtjg defmige Kost fiir die Licbhaber
der Bohemé der MUncher 20m“ Jame,
Die >>M2idchen mud and dram, da ism

damn dcr "Edclanarchist" Mfihsam wie» 1

der einer, der auch den stfindig wegen
Noske gehéinscltcn Liibecker Sozial-

demokraten in ihr chauvinismisches
Mannerbild paBL Leider mufite die

Vemnstaltung auf Aktive tier anarchi-

stischen Bewcgung (diesmal) vet-

diinn erschicn.

mfinfiz

Leeembiief 1
.

, 1

m. SM? (2/94): 1
Artikel: Radio Pampas
Es: war ems angsnshme fibensschumg
unscren Text "Eadie Patapue; besser
besmehen gegeneinsjungeWelm"inEmer
Ausgabe 2/94 wiedemuf’mden. Dieser
Text wards allermiiiigs nishm Me ange-
merkt van der Agents: B‘ILWET ge-
schrieben, senders van was w ass (1er
Radio Pampas-36113312. (be den Sli-
Mitarbeitem dies Tex: von‘BILWEbL
Mitgliedem zurVerbfismiichueg fiber-
geben wurde, beam es 2:: dieser Vee-

wechsiung; SF—«EedJ «

_

i 1

Pampas-Radio is: sins Radioseimiui,
die msgiiich 24 Semen aefE‘M 97.2 in
and um Amsmerciem sendem. Unserc
Pesmfachadresss ism:

V

1

3369.1NL-1001 enemmmam: Wir
freuen mms fiber deiumeiefiai {nib
hasten 120 min.}2i;egtamme)1 1

Es ismnichtwéimsrvbrwmmderiichfiab
der Name BILW’ET in Verbimiung mi:
unscrew Text summit: is 1!; W131 13¢"
freundetsindundsieminsgehe fen babes,
den Texmin gummumhsufibmagen.

Wir wallet: die Gelegenhei: mammal

um einige. qunde vmzusmeiien:
1

Das Freie "Eadie 100" sendem abf
98.2 FM; das BasemenRatiia de Vrijc
Keijser (wit 19791)3endei auf96,2FM;
danngibtcs "Me-:iiamalic". sinMagasin
fin- Bewegungs‘lshre ode: die DEM

Radiomelcvision, sin zsrstbmerisehbr
Geist. dc: aufalien mbgiichen Median—
kanslsn aufiauchsn kennme; fer Klimt
and Knlmur isi Elyhertag Arm BBS (20-
6895225) fiber Maii 1m meichbsi;
and schiiefllich gibt es die Gmppdn
Revolutionary CouncilAmterdam (sic
haben den Text “Asfmf ffir sin, poem-
revolumienfires Denkem" verfefit)‘ mid
The World Gwemment of Glam of
Humankind, die we. sin Radiome—
gramm bci uns masher-1 "und der
Menschheit em goldene Zukunfm vei-
sprechen. 1

Mit hemlichen 611136121.
Pampas radioMid~executive Brcma'h
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In eigener Sache: Jubilaumsausgab‘e

Die 50. Nummer des SF liegthicrmit vor, eigentlich sind es ja
sehon 54, zahlt menseh die Nullnummcr, die Arbeit-Sonder-

Hummer, die Feminismus-Sondcmummer und die Nostalgic-
nummer hinzu. Wcr hatte daran geglaubt, als wir uns im

Herbst bei der Gegenbuchmesse 1979 auf den Weg maehten

Und im Mai 1980 die erste Nummer, mit 44 Seiten und 500

Auflage + 400 nachgedruckten, mit ausschlieBlich geklauten
F0103 und mit Schreibmaschincn-Schriftbild, herausbrachten?
Der heutige Umfang (76 Sciten seit Nr.49!) und dieAuflage

v.0113000Exemplaren zeigen, daB es sich die immense Arbeit,
die em solches Projckt verlangt, durehaus lohnt. Seit unserem

Aufrufzu mchrUntersijtzung im Herbst 1993 hatsieh viererlei

V§rbcssertz wir haben ein Uberangebot von Beitréigcn (was
nicht abschrecken soll uns wciterhin alles anzubieten, auch

chn nicht alles gcdruckt werden kann!) und es haben sich

neue Mitarboiterangeboten, die auch dieweniger erfreulichen

Dmge, wie chrsctzungen, den Vcrtrieb, die Werbung und
den Satz mitunterstiitzen. Zum drittcn hat sich der ABO—

RUCkgang in sein Gegentcil verkehren lassen. Und zum vier-
lcn konnten wir die stark gestiegencn Portokosten im Inland

dureh dcn Umstieg auf den Postvertrieb wieder senken.

BlSlaug nicht gelungen ist es allerdings, den negativen
Trend 1m Buchhandel und bei den Wiederverkaufsstellen

Frilzudrchcn. Dort stagnieren die Zahlen oder gehen sogar
ClCht zun‘jck. Wir bitten deshalb die FreundInnen vor Ort

gelcgentlich in ihrcn Buchladen vorbcizusehaucn und darauf
Zu achten, ob dicjeweils ncuste Ausgabc des SF noch ausliegt

33d falls nieht, gegebenenfalls auf cine Nachbestellung zu

B
anger], Ila der SF fur den Buchhandel fiber den Berliner

8:22;”me Rotation ausgeliefert wird, ist dies fiir den

mem

andel prClSIICh gfinstiger gewordcn und die alten Argu-

Zuviéi gcgert Nachbestellungcn, wie zu hohe Portokosten,

Linic :rbeitsaufwand... eanallcn. Wichtig ist aber in erster

P0“
. i113 Ihr

uns helit, neue Verkaufsstellen zu finden, ans

5 hDOgrunden bieten Sich 4 Exemplare (2,50 Porto)(ab 5 Ex.
- M) Oder 9 Ex. (noch 5.-) zu 30% Rabatt an.

Allsbaufahig ist auch unser Spendcnaulkommen. Im

Ii Crglerch zu andercn Zeitsehriften (mit dem ak wollen wir
cbCr mcht in Vergleieh treten) wird der SF von relativ weni-

gen Menschcn monallich finanziell unterstiitzt. Einige 10.-

Gals/I land" vyiirden uns schon weiterhelfen, denn aueh wenn

rscheinungsbild durch einen neuen Satzspiegel und

(giClchnlllChen Vierfarbtilel so aussieht, daB wir finanziell gut

a§lehen, so sind solche Dinge doch immer "privat" mitfina-

ilezilsin’
der SF allein konnte sich dieseExperimente meistnicht

en.

ZUletzt — zur 50.Ausgabe gibt es ein paar Nettigkeiten:
Knob: aus Berlin erstcllt dankenswerter Weise ein Register
ful‘ die ersten 50 Nummern, das in gedruckter und gehefteter
Form fiir einen Unterstiitzungspreis von 10.-DM zzgl. Porto
bCl unsangefordert werden kann. Diesbeziigliche Bestellungen
werden abcrerstab dem 15.10. ausgeliefcrt. (Das giltauch fur
das nachfolgende:)

b

Willi auf Sylt, seines Zeichens Buchbinder, erstellt ge-

lindene Jahresbéinde des SF das Stuck fiir einen Untero

:lUchInncnnrcis von 70.—DM. Bestellungcn bitte an uns,

"3.1.11"
er Wissen, wieviele Nummem wir an Willi liefem

KUSSen. Dcrzcitsind dic ffinf Jahrgiinge 1989-1993 bestellbar.
nObis Gesamtrcgister wird in diese Jahrgange entsprechend

Cm ebunden werden.

Nachdem die Doku zu den Libertarian Tagen 1993 ersehienen

ist, wollen wir ein Um frageergebnis, das uns natiirlich gefreut
hat, an dieser Stelle wiedergeben.

Welche anarchistischen Medien kennst Du?

AKl-Libertares Info

Barrio

Molli

Clash

Swing,
A-Info

Wildcat

Contraste

Trafik

A-Kurier

Projektil
A-HA

UnfassbA

Interim

Radikal

Direkte Aktion

Graswurzelrevolution

Sehwarzer Faden

0 20 4O 60 80100120140160180

20) Welche anarchistischen Zeitungen/Medien
kennst Du?

Es kamen folgende 352 (99/238) Antwonen, wobei auch et-

Iiche nicht-anarchistische Zeitungen aufgefiihrt wurden:

Sehwnrzer Faden I63, Graswurzelrevolution 153. Direkte

Aktion 125, Radikal 52, Interim 29, Unfassba 22, A-HA 20,
Wilcat l9, Contraste l4, Trafik 18, A-Kurier 8, Projektil 8,
ein Radio 8, AKI-Libertfires Info Frankfurt 5, A-Info 5,

Swing 5. Clash 3, Molli 3, Barrio 3 u.a.

Neue Lagerraumaklion:
Alle SF-Nummern,

viele mil zeillos inleressanlen Beitré'igen,
im aer—Paket billiger!

Wir bieten gegen Rechnung drei Pakete zu 10.- DM (zzgl.
2,50 Porto) an:

Paket 1 (enthéilt die Nummern 24-31, u.a. mit:) Kfinstler und

Gesellschaft(PaI:riarchatsk1itik v. Stefan Schlitz), Bewegung 2.Juni

(v. Ralf Reinders), Patriarchatslqitik (v. Rosella di Leo), Interviews

mit M .Bookchin, P. Parin, M.Eoucault, der CNT; IWF (v. Detlef

Hartmann). Kulturkritik (v. Herby Sachs), Medienlcritik (v. Jorg

Auberg), Panik und Politik (von Agentur Bilwet), Leiharbeit in der

BRD (v. Thomas Schupp)

Paket 2 (enthélt die Nummern 32-39, u.a. mit:) Sextourismus und

Frauenhandel (v. Anita Wilmes), Nationalismusdiskussion, Sub-

sistenz (v. VeronikaBennholdt-Thomsen), Sozialer Okofeminismus

(v. Janet Biehl), Nationalismus und Befreiung - Kurden (v. Roland

Ofteringer), Gegenoffentlichkeit (v. J‘o‘rg Auberg), Doitschstunde

(v. LUPUS), Krieg u. Geschwindigkeit (v. Ulrich Broekling)

Paket3 (enthfilt die Nummern 40-47, u.a. mit:) Pogrome beginnen
irn Kopf (v. Wolfgang Haug), Desinformation u. d. Golflrrieg (v.
Noam Chomsky), Interviews m. Jutta Ditfurth, Otto F. Walter,

Noam Chomsky, Libertfirer Kommunalismus (v. Murray Bookchin),
Kriegstreiberdiskurs (v. Klaus Schonberger). Staatlichkeit als

Okkupation (v. Michael Wilk), Medienrandale (v. AFRIKA),
Eurozentrismus (v. Karl Rossel), Kulturehauvinismus (v. Herby
Sachs). Das Jahr 501 (v. Noam Chomsky), Okofaschismus (v. Peter

Bierl), Frauenpolitik im Kleide der Herrschaft (v.Encamaci6n G.

Rodriguez), Libertare Tage, ZEGG (v. Louis Lerouge), Frauen-K2-

Ravensbriick (v. Ilse Schwipper)
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